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Vorwort

Vorwort.

Ais ZusammenschluB meiner Erfahrungen und 
meines Denkens iiber die Erziehung der deutschen 
Jugend beabsichtigte ich schon seit einigen Jahren 
die Abfassung einer Erziehungslehre. Ich habe wie- 
derholte Anlaufe dazu genommen und die Arbeit 
dann immer wieder yerworfen, weil ich sie ais un- 
ausfiihrbar empfand. Ich wollte namlichmeine An- 
sichten mit denen alterer und heutiger Padagogen 
in Vergleich und in Ausgleich bringen; ich wollte 
jeden Gedanken auf seine Quelle zuriickfiihren und 
nichts ais Eigenes yortragen, was von einem ande- 
ren in Vergangenheit und Gegenwart, bei uns oder 
in der Fremde yorgetragen war. Mit andern Wor- 
ten: Ich wollte mich selbst historisch und philo- 
logisch in die Padagogik einordnen, eine Arbeit, 
die, wie mich mein Freund und Berater Rudolf 
Pannwitz belehrte, besser der Kritik der Mitwelt, 
noch besser der der Nachwelt iiberlassen bleibt.

VI



Vorwort.

Er war es, und dafiir gebuhrt ihm hier óffent- 
licher Dank oder, wie andere sagen werden, óffent- 
liche Brandmarkung, der mir den Mut gab, von allen 
anderen Padagogen abzusehen und ohne Ruck- 
sicht und Erbarmen meine eigene Padagogik zu 
schreiben. Er meinte, es gabe schon Leute genug in 
Deutschland, denen es wichtig ware, nur das eine 
zu erfahren, wie ich zu diesen Fragen stande; 
was Rousseau, Pestalozzi, Fróbel und andere 
iiber Padagogik geschrieben haben, das wiiBten 
sie schon selbst, und woher ich meine Gedanken 
hatte, das ware ihnen gleichgultig und auBerdem 
nicht einmal hinreichend nachweisbar.

Und so habe ich denn alles Alte verworfen, viel 
Arbeit unniitz getan und doch wohl nicht unniitz, 
denn was ich hier gebe, ist der letzte Ertrag, und un- 
niitze Arbeit gibt es nach meiner Erfahrung iiber- 
haupt nicht.

So entstand in wenigen Wochen diese neue Er- 
ziehungslehre, miihelos, kann ich sagen, denn 
die Gedanken fielen von mir ab wie reife Birnen 
vom Baum. Es ist daran nichts fein Ausgekliigeltes, 
nichts Zusammengelesenes, nichts methodisch 
Konstruiertes, sondern alles selbst erlebt, selbst

VII



Yorwort.

empfunden und selbst geformt. Auch zum Er- 
staunen jedenfalls meiner allzu kritischen 
Kritiker kein Zitat, kein Quellennachweis: ein 
ganz unphilologisches Buch, geschrieben von 
einem, der 25 Jahre streng philologisch gelebt hat.

DaB mir dieser Verzicht nach meinem 
50. Lebensjahre noch gelang, wird von 

meinen ehemaligen Zunftgenossen ais 
Verrat empfunden werden, ich 

empfinde es ais ein Stiick korper- 
licher und geistiger Gesundung.

Es ist das einzige, worauf 
ich mir etwas einbilde.

L u d w ig  G u r lit t  
Steglitzbei Berlin 

11. Mai 1909.
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Eine allgemeine Erziehungslehre gibt es nicht

M otto: Man verbot bisher grundsatzlich 
immer nur die Wahrheit.

F r i e d r i c h  N i e t z s c h e .
(Ecce homo oder Wie man wird, was man ist).

E r s t e r  T e i l .

i .  Eine allgem eine Erziehungslehre 
gibt es nicht.

Eine Erziehungslehre zu schreiben ist nur dann 
móglich, wenn man genau die Wesen kennt, die 
erzogen werden sollen, und ebenso genau weiB, wo
zu sie erzogen werden sollen. Beiden Bedingungen 
geniigen die bisherigen Erziehungslehren nicht: 
weder kennen die Verfasser das Kind in seinen 
kórperlichen und geistigen Anlagen und Entwick- 
lungsmoglichkeiten, noch stellen sie ein allgemein 
giiltiges Erziehungsziel auf. Was ihnen ais Ziel 
vorschwebt, ist bedingt durch ihre nationale, poli- 
tische, konfessionelle, moralische und vielfach an- 
dere Parteistellung. Die Erzieher glaubten bisher 
ihrer Pflicht zu geniigen, wenn sie sich bemiihten, 
die Zóglinge nach ihrem Vorbilde zu modeln. Sie 
setzten sich selbst, oder noch mehr: das ihnen vor-
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Eine allgemeine Erziehungslehre

schwebende Bildungsideal ais Ziel und erreichten 
bestenfalls, daB ihre Zóglinge entweder ihnen gleich 
wurden, mithin einen Bildungsstillstand verkór- 
perten, oder in einer ihnen schon vorgezeichneten 
Richtung der Entwicklung einer Bildung dienten, 
dereń Ziel nicht in ihrer eigenen Natur, sondern in 
dem Willen der alteren Generation lag.

Selbstverstandlich erreichten die Erzieher durch 
ihre Bemiihungen das von ihnen Erstrebte. Ganze 
Kulturen von Urzeit an sind auf diese Weise ent- 
standen; die altere Generation iibertrug auf die 
jiingere die Summę ihrer Lebenserfahrungen und 
Lebensideale. Das ergab einen ruhigen und ste- 
tigen Fortschritt der Masse. So entstanden auch 
die Kasten- und Klassenkulturen der Regenten, 
der Priesterschaft, des Adels, der Krieger, der ver- 
schiedenen Berufe, Beamten, Kiinstler, Techniker, 
Handwerker, Landwirte, Seeleute usw. Eine solche 
Erziehung ganzer Volksmassen und Gesellschafts- 
gruppen hat ihren hohen Wert und bedeutet eine 
Sammlung, einen Ausgleich und einegerechteVer- 
teilung der Krafte auf die verschiedenen sozialen 
Lebensaufgaben, die nur durch eine verniinftige 
Arbeitsteilung zu leisten sind. Deshalb ist von alten 
Zeiten her bis auf den heutigen Tag eine klare 
Berufs- und Standesbildung noch immer die ver- 
niinftigste und erfolgreichste. Durch eine von 
Generation zu Generation fortgefuhrte Tradition
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gibt es nicht

entsteht eine Vervielfaltigung der Erfahrung und 
ein Reichtum der Fortbildung und Entwicklung, 
die dann jedem einzelnen zugute kommt, und wohl 
auch im kórperlichen und geistigen Aufbau der 
einzelnen ihre ererbte Nachwirkung hat.

Das ist wahre gesunde Tradition; darauf be- 
griindet sich eine Autoritat, an der kein Verniinf- 
tiger riitteln wird, zumal der nicht, der den wohl- 
tatigen EinfluB dieser Autoritat ais eigene Kraft- 
steigerung empfindet. Das ist eine Autoritat, die 
sich das Leben und die Gesellschaft selbst geschaf- 
fen hat, es ist also eine natiirlich gewachsene, an 
der jedes Mitglied der Gesellschaft gleichen Anteil 
hat, und die deshalb nicht ais Zwang und ais ein 
Fremdes, sondern ais ein Stiick des eigenen Orga- 
nismus empfunden wird. Die Ziinftler selbst haben 
gegen ihre Zunft nicht angekampft. Gerade sie 
fiihlten sich darin sicher und geborgen, fanden in 
ihr die gróBte Móglichkeit, die Einzelkraft frei zu 
entfalten. Der Ansturm gegen die Ziinfte kam von 
auBen her, und ob es ein Segen war, die Ziinfte zu 
Ibsen, dariiber darf man heute gerechte Zweifel 
haben. Ebenso steht es mit der Organisation des 
Kriegerstandes. Da hat sich noch in Deutschland 
der ziinftlerische Geist lebendig erhalten, und es 
gibt viele Politiker verschiedenster politischer Rich- 
tung, die anerkennen miissen, daB gerade diese 
ziinftlerische Organisation des deutschen Heeres
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Eine allgemeine Erziehungslehre

der gesiindeste Trieb am Lebensbaume des deut- 
schen Volkes ist. Unser Bauernstand ist jahrhun- 
dertelang unter einer solchen Lebenstradition zu 
vollstandiger Tuchtigkeit und Brauchbarkeit jeder- 
zeit herangebildet worden. Wir kennen keine Zeit 
des Verfalles im Bauernstande in friiheren Jahr- 
hunderten. Der Verfall trat erst ein, seitdem die 
Unterschiede der Stande aufgehoben und dadurch 
dem Bauernstande die Einheitlichkeit und Kraft 
seines Standesbewufitseins und seines ganzen land- 
lichen Lebens zerstórt worden ist. Der Bauer war 
gebildet, d. h. fur seine Lebenszwecke hergerichtet, 
solange diese Lebenszwecke ungestórt und klar 
umschrieben waren. Er verlor seine Bildung, ais in 
das Ackerbauleben auch Industrie, Fabrik- und 
Handelswesen ihren Einzug hielten und dadurch 
die Lebensformen und Lebensziele des Bauern- 
standes verwirrten.

Wenn wir fragen, was eine Erziehungslehre 
leisten soli, so lautet die Antwort: Die Menschen 
vorbereiten fur den Lebensinhalt und Entwick- 
lungszustand, in den sie nach Zeit und Raum ge- 
stellt sind. Aber nicht nur so erziehen, dafi sie sich 
unbedingt in ihnen eng umschriebene Lebensbe- 
dingungen zu fiigen und einzuordnen haben, son- 
dern so, daB ihnen die Moglichkeit bleibt, selbst- 
tatig an der Ausbildung und Weiterbildung ihrer 
Natur und damit an der Umbildung der Lebensver-
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gibt es nicht

haltnisse zu arbeiten, in die sie hineingestellt sind. 
Alle Erziehung, die sich darauf beschrankt, fur 
eineKlasse, eine Kastę, eineKonfession,einePartei, 
einenBeruf vorzubereiten, steckt sichein nahesZiel, 
das auch in der Regel leicht erreicht wird, aber sie 
dient doch nicht den letzten Auf gaben der Erziehung.

Wir haben nicht mehr das Recht, aus einem 
Kinde nach unserer Willkiir irgend ein politisch, 
konfessionell, sozial, moralisch beschranktes Pro
dukt zu ziichten. Denn die vorhin gezeichneten Le- 
bensgemeinschaften haben selbst ihre Schranken 
gesprengt, bestehen nicht mehr in ihrer Abge- 
schlossenheit und leisten auch ihren einzelnen Mit- 
gliedern nicht mehr den Schutz und die Forderung, 
die sie zu ihrer Erhaltung brauchen. Ein Offiziers- 
sohn, der sich zum Kriegsdienst nicht eignet, muB 
in einem anderen Stande und Berufe Unterkunft 
suchen. Umgekehrt erwartet man heute von dem 
Kaufmannssohne, daB er ais Reserveoffizier An- 
teil nimmt am Offiziersstande. Deshalb muB die 
Erziehung der Entwicklung alle Moglichkeiten 
offen halten. Ein wie friiher eng begrenztes Ziel 
gibt es nicht mehr. Die Bauern, die vor hundert 
Jahren fur ein Leben in Leibeigenschaft hergerich- 
tet waren, dann aber nach Amerika auswanderten, 
schufen sich dort eine neue Kultur und wuchsen 
weit hinaus iiber ihre heimatliche Erziehung — 
wurden driiben in Amerika GroBindustrielle, Stadte-
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Eine allgemeine Erziehungslehre

griinder, Biirgermeister und Finanziers, Bank- 
direktoren usw. An diesem Beispiel wird uns so 
recht anschaulich, wie wenig heute mit einer eng 
umschriebenen Erziehung dem einzelnen Men- 
schen gedient ist. Diese iibliche Erziehung bedeutet 
in der Regel keine Befreiung und Entfesselung, 
sondern mehr eine Einschrankung und Niederhal- 
tung der Krafte. Sie legt dem Geiste Fesseln an, 
verengt den Horizont und verbietet den weiten 
Ausblick, ertótet dadurch den Wunsch nach einem 
unbeschrankten Wachstum und die Hoffnung, je- 
mals aus dem engenvorgeschriebenenKreisheraus- 
zukommen. Kurzsichtigkeit und Mutlosigkeit, das 
sind die Stimmungen, unter denen unzahlige Kin
der in unseren modernen Kulturstaaten in Schule 
und Haus aufwachsen. Sie sehen keine Moglich- 
keit, aus der Enge ihrer sozialen und wirtschaft- 
lichen Verhaltnisse hinauszukommen in den groBen 
Ozean des Lebens; sie sehen anderseits keine Móg- 
lichkeit, auch nur in der beschrankten Lebens- 
sphare, in die sie durch Geburt hineingeraten sind, 
einen Halt zu finden und es zu eigener freier Ent- 
wicklung und forderlicher Tatigkeit zu bringen.

Mit anderen Worten: Die Standesschranken 
werden noch immer driickend empfunden, und die 
Móglichkeiten, in dem allgemeinen groBen óffent- 
lichen Leben zu wirken, in der Erziehung noch 
nicht wirksam gemacht. Die mechanischen Hem-
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gibt es nicht

mungen, die Riegel, die jedem Kinde den Aufstieg 
erschweren, das sind unsere staatlichen Schulen 
mit einer Summę von Anspriichen, mit den Pru- 
fungen, die sich ausnehmen wie Hiirden in der 
Rennbahn, wie Netze zur Durchsiebung bestimmt 
gearteter Wesen. Sie sind ja auch tatsachlich ein- 
gesetzt vom Staate, um den zu stiirmischen Drang 
des bildungs- und entwicklungsdurstigen Volkes 
niederzuhalten. Und die Erziehung in Haus und 
Schule hat es gar nicht darauf abgesehen, dem ein- 
zelnen Menschen gerecht zu werden. Sie will der 
Gesellschaft, dem Staate, den bestehenden Verha.lt- 
nissen dadurch dienen, dafi sie die Einzelmenschen 
unter diese Anspriiche und Bediirfnisse zwingt. Der 
heutige jungę Mensch wird nicht ais eine selb- 
standige freie Persónlichkeit bewertet, auch nicht 
ais ein Mitglied einer mit bestimmten Rechten und 
Privilegien ausgestatteten Gesellschaftsgruppe, son- 
dern ais Staatsbiirger, von dem man vor allem ver- 
langt, daB er nicht stort, dessen Tugenden vor 
allem in der Einordnung und Unterordnung unter 
den Staats- und Gesellschaftswillen bestehen sollen. 
Daher die ganze Erziehung darauf ausgeht, An- 
erkennung jeder Art bestehender Autoritat zu er- 
zwingen und den Eigenwillen, sowie er sich gegen 
eine Autoritat geltend machen will, ais feindlich 
niederzukampfen.

Wenn sich die Menschen damit zufrieden geben,
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Eine allgemeine Erziehungslehre

sich einen ruhigen Bestand der ererbten Lebens- 
giiter zu sichern, und die Jugend zur stillen Teil- 
nahme an den ererbten und ais richtig anerkannten 
Lebensformen zu erziehen, dann werden sie auch 
mit der herrschenden Erziehungspraxis einverstan- 
den sein. Nur muB man sich bewuBt bleiben, daB 
es sich dabei nicht um freie Menschenbildung, son- 
dern um Herrichtung f iir eine willkurlich bestimmte 
Lebensform handelt. Wenn man aber das zugibt, 
so ist zugleich das andere zugegeben, daB es nam- 
lich so viele Erziehungsmoglichkeiten gibt, ais es 
staatliche und soziale Genossenschaften gibt. Und 
tatsachlich operieren bisher unsere Erziehungs- 
lehren mit diesem engen Begriff. Das ist der Grund. 
weshalb wir ihnen eine neue Erziehungslehre ent- 
gegenstellen. Bisher haben wir eine katholische, 
eine protestantische, eine rationalistische, eine pie- 
tistische, eine humanistische, realistische und son- 
stige Erziehungslehre. Alle aber stehen noch unter 
dem EinfluB des Christentums, sind alle noch 
kirchlich-christlich bedingt.

Wenn unser ganzes Volk, wenn die gesamte 
Menschheit einheitlich christlichen Geistes ware, 
so ware diese Erziehung auch richtig. Wenn alle 
Menschen gleichermaBen fahig waren, dieses Chri- 
stentum in sich lebendig zu machen und auch in 
jedem Lebensalter dazu fahig, dann tatę auch die 
christliche Erziehung an ihnen recht. Nun gibt
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gibt es nicht

es aber erfahrungsgemaB unzahlig viele Menschen, 
die weder Christen sind noch Christen werden wollen 
oder auch nur kónnen. Und das sind nicht nur 
solche, die das Christentum nicht kennen, sondern 
gegenwartig sehr viele, die das Christentum ais 
uberwunden hinter sich lassen. Ob die Abtriinnigen 
berechtigt sind oder nicht zu ihrem Abfall, dariiber 
ist hier nicht zu entscheiden. Es geniigt, daB sie die 
Glaubenssatze und die Morał desChristentums nicht 
niehr ais verbindlich gelten lassen. Ihre Kinder 
aber nach Grundsatzen erziehen zu lassen, die sie 
ais unhaltbar und in den Wirkungen ais schadlich 
empfinden, das kann ihnen nur von tyrannischem 
Geiste zugemutet werden. Erzwingt der Staat trotz- 
dem seinen Willen, so erzieht er die Kinder zur 
Respektlosigkeit gegen die Eltern und erreicht da- 
mit das Gegenteil des Gewollten, zerstort das wich- 
tigste Autoritatsverhaltnis und damit den Grund 
fur j e d e Autoritat. Das ist noch der giinstigste 
Fali, vom Standpunkte des Staates gesprochen. Ist 
der Erfolg geringer, dann bleiben wieder die staat- 
lichen Bemuhungen wirkungslos, und seine eigene 
und die von ihm geschiitzte kirchliche Autoritat 
geht d a d u r c h verloren. Das kann unmoglich 
Aufgabe der Erziehung sein.

So widerspricht sich Theorie und Praxis der bis- 
herigen Erziehungsverfahren. Wer das bestreitet, 
dem miissen wir mit handgreiflichem Uberzeu-
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Eine allgemeine Erziehungslehre

gungsmaterial kommen. Unsere Volksschulen ha- 
ben sich ais vornehmste Aufgabe gestellt, die 
Kinder zu christlich-kirchlichem Geist und zu va- 
terlandischer Gesinnung zu erziehen. Die Antwort 
darauf geben die Sozialdemokraten Deutschlands 
mit 3 ooo ooo Stimmen, die sich gegen die Landes- 
kirche und gegen die bestehende monarchische 
Regierungsform aussprechen. Die groBte Partei 
Deutschlands lehnt also das herrschende Erzie- 
hungsverfahren ab und kennzeichnet es ais das, 
was es in Wahrheit ist: ais eine konfessionell und 
parteipolitisch beschrankte Abrichtung. Viel wir- 
kungsvoller ist die Tatsache, daB es iiberhaupt bei 
uns eine unkirchliche und unnationale Partei von 
dieser GróBe gibt. Ihr bloBes Bestehen ist eine Ver- 
urteilung des herrschenden staatlichen Erziehungs- 
verfahrens. Damit ist aber zugleich jede in ihren 
Zieleń vorgefaBte und tendenzióse Erziehung ais 
unhaltbar erwiesen. GewiB, es gelingt, glaubige 
Katholiken und orthodoxe Protestanten, fanati- 
sche Konservative und radikale Sozialdemokraten 
zu ziichten. Aber das Ergebnis wird immer nur 
von den Parteigenossen ais erfreulich bezeichnet. 
Wer auBerhalb steht, lehnt die Erziehung ais durch- 
aus verfehlt ab. Es folgt dann ais Reaktion der 
Geister regelmaBig ein Umschlag ins Gegenteil. 
Man beobachtet im einzelnen, daB Pastorensóhne 
die ausgesprochensten Freigeister werden, daB
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gibt es nicht

ganze klerikal niedergehaltene Vólker sich in blu- 
tigen Revolutionen das Recht unbeschrankter Glau- 
bensfreiheit erkampfen. Wenn wir ais AuBen- 
stehende die konfessionelle Abrichtung junger Chi- 
nesen oder junger Buddhisten betrachten, so mutet 
sie uns ais eine unsittliche Vergewaltigung an. Es 
gehórt nicht viel geistige Kraft dazu, um einmal 
umgekehrt, vom Standpunkte eines Buddhisten, 
die konfessionelle Abrichtung unserer Kinder aller 
Schulen und unzahliger Elternhauser mifiachten 
zu lernen. Der Glaube der Eltern und zufalligen 
Lehrer oder Schul- und Ministerialrate, ihre poli- 
tische und soziale Stellung darf in der Erziehung 
der Kinder keinen maBgebenden EinfluB gewinnen. 
Das ist das Ergebnis unserer heutigen gesamten 
kulturellen Entwicklung. Wir wissen nicht, wohin 
in 20,30 J ahren das Schicksal unsere Kinder stellen, 
welche Entwicklung unser gesamtes Leben nehmen 
wird. Deshalb diirfen wir auch der kindlichen Ent
wicklung keinerlei Fesseln anlegen.

Die Erziehungslehre muB dem, der der Lehre 
iiberhaupt zuganglich ist und nicht meint, mit dem 
Herkommlichen sich mechanisch begniigen zu diir- 
fen, sie muB d e m  h e u t i g e n  E r z i e h e r  
die Mittel nennen, mit denen er seinen Zógling am 
wirksamsten fur das Leben vorbereitet, das dieser 
auf Grund seiner Krafte und im Strom des ge
samten geistigen Wirkens in Gegenwart und Zu-
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kunft fiihren wird. Es ist die Bestimmung der nach- 
stenGeneration, die alterezuiiberholen. Sie braucht 
deshalb keine Zielbegrenzung, ja, sie muB diese 
ais eine bewuBte Hemmung ablehnen. Sie braucht 
nur eine Beihilfe und Orientierung zur eigenen 
Kraftentfaltung. Auf der Hohe des Lebens sind wir 
alle kritisch gegen unsere Erzieher, und in sehr 
vielen Fallen verurteilen wir die Bemiihungen der 
alten Herren, die uns und unsere Zukunft nicht 
verstanden und nicht entfernt yorausahnten. Sie 
werden deshalb nicht immer ais Wohltater emp- 
funden, sondern ais Gewalttater, man hat fur sie 
keinen Dank, sondern Verurteilung. Man erkennt 
wohl ihren guten Willen an, lachelt aber uber ihr 
Unyermogen. Unter allen Umstanden fiihlt man 
sich uber sie hinausgewachsen und beklagt es, daB 
man nicht zu eigenem Gliicke Erzieher aus der 
geistigen Umgebung hatte, die uns, den reiferen 
Menschen, vorbildlich erscheint. Unsere Erzieher 
dienten selbst schon der Vergangenheit. Sie hatten 
Pietat fiir das Tote. Sie wollten uns Bewunderung fiir 
unsere Vorfahren und fur entschwundene Kulturen 
aufnótigen. Sie entsetzten sich, wenn sich ein junger 
Geist zu fiihlen anfing und den Gedanken auf- 
kommen lieB, daB auch kiinftig so GroBes und Un- 
yergangliches geschaffen werden kónnte; wenn er 
wohl gar den Verdacht durchblicken lieB, er selbst 
getraue sich mit seinem jungen Leben gegen das
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gibt es nicht

Alte aufzutreten. Das alles galt ais UnbotmaBig- 
keit und gilt es heute noch. Denn das Neue ist das 
Siindhafte. Der Sprung in die Zukunft ist einSprung 
ins Dunkle. Die Erzieher halten sich an das an- 
geblich Altbewahrte, an die ewigen Wahrheiten. 
Freilich gibt es kaum etwas Altbewahrtes — gibt 
erst recht keine ewige Wahrheit. Jede Zeit legt 
lhre eigenen MaBstabe an an das, was vordem war, 
und jeder nimmt fur sich das Recht in Anspruch, 
neue Werturteile zu pragen. Die Dinge haben nur 
den Wert, den wir selbst in sie hineinlegen; das 
Kostbarste ist wertlos fur mich, wenn ich es nicht 
achte. Mir sind Diamanten gleichgiiltig. Mir ist 
ein glitzerndes Glas ebensoviel wert, wie der groBte 
Diamant der kóniglichen Krone. So ist und war 
der Mensch zu allen Zeiten das MaB der Dinge.

Eine allgemein giiltige Erziehungslehre gibt es 
also nicht. Jede Zeit wird sich die Erziehung der 
Jugend nach eigenen Bediirfnissen umgestalten.

Somit untersteht die Erziehung genau 
wie jede andere Lebenserschei- 

nung dem Gesetz der 
Entwicklung.
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2. W a s  gibt die Natur dem Kinde?

Eine Erziehungs 1 e h r e ist dann moglich, 
wenn es moglich ist, die eingeborenen Krafte eines 
Kindes festzustellen, ferner festzustellen, mit wel- 
chen Mitteln man auf diese eingeborenen Krafte 
wirken kann, und drittens festzustellen, was durch 
diese Einwirkung erreicht werden soli.

Eine genaue Kenntnis der kindlichen Seele be- 
sitzen wir zur Stunde noch nicht. Es sind zwar 
viele einzelne Beobachtungen gemacht worden, 
aber wir sind weit davon entfernt, eine wissen- 
schaftlich begrundete und im Einzelfalle anwend- 
bare Psychologie der kindlichen Seele zu besitzen. 
Es wird auch nie gelingen, eine so tiefgehende und 
alle Móglichkeiten des Organismus umfassende 
Kenntnis jemals zu erlangen. Und gerade in den 
Fallen, wo man nach einer heilsamen Erziehung 
verlangt, also in den Fallen, wo Abnormitaten her- 
vortreten, wird mit einer allgemeinen Psychologie 
nichts erreicht. Ober die fiinf ersten Lebensjahre
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wissen wir aus eigener Erinnerung so gut wie gar 
nichts. Und doch belehrt uns die Beobachtung, daB 
gerade diese fiinf Jahre fur den ganzen geistigen 
Aufbau der Menschen die wichtigsten sind. Was 
in diesen fiinf Jahren an Beobachtungen, Erfah- 
rungen und an geistigem und seelischem Aufbau 
geleistet wird, und wie es sich vollzieht, das liegt 
im Dunkeln. Und doch sind mit den ersten fiinf 
Lebensjahren alle wesentlichen Krafte des geisti
gen Lebens im Keime schon vorhanden, und dieEr- 
ziehung kann dann nicht mehr tun, ais diesen schon 
aufgeschossenenKeimzuentwickeln: Neueshinein- 
zutragen, das zu andern, was wir Charakter nennen, 
die Intelligenz umzumodeln, all das liegt auBer- 
halb der Moglichkeit. Wenn erst einmal vóllige 
Klarheit dariiber bestehen wird, wie groB schon 
die Summę der gegebenen Krafte ist, die uns im 
fiinfjahrigen Kinde gegeniiberstehen, wie gering 
die Moglichkeit, diese Krafte umzugestalten, dann 
werden die Erzieher erst die notige Bescheidenheit 
bekommen, die sie zu einer ersprieBlichen Arbeit 
brauchen, und auch die notige Geringschatzung all 
den bisherigen Erziehungslehren gegeniiber. Denn 
diese sind fast alle auf dem Fehler aufgebaut, daB 
es dem Willen des Erziehers gelingen miisse, den 
jungen Menschen nach eigenem Ideale zu formen 
und in ihn Krafte einzupflanzen, andere Krafte 
auszutilgen, ihm Neigungen, Werturteile, Ge-

15



Was gibt die Natur dem Kinde?

schmacksrichtungen, Lust- und Unlustempfindun- 
gen nach eigenem Gutdiinken einzupflanzen. Kei- 
nem Gartner fallt es ein, auf den schon ins Kraut 
geschossenen Halm einen das Wesen bestimmen- 
den EinfluB ausiiben zu wollen. Auch kein Tier- 
ziichter vergreift sich an der Natur der Tiere. Ist 
ein Hund nicht von der Rasse der Vorstehhunde, 
so verzichtet er von yornherein darauf, ihn fiir ent- 
sprechende Jagdzwecke heranzubilden. IsteinPferd 
nicht von dem dazu erforderlichen Korperbau, so 
wird es ais Rennpferd nicht benutzt. In allen diesen 
Fallen waltet eine Achtung vor der Natur, die man 
allein bei der Erziehung des Kindes auBer acht 
laBt. Von dem Kinde nimmt man an, daB die Er
ziehung an ihm alles leisten konne. Die Erziehungs- 
lehren bis auf den heutigen Tag wissen nichts von 
dem Gesetze der Vererbung und wollen davon 
nichts wissen. Auch das ist eine Folgę der un- 
seligen kirchlichen Tradition.

Die Padagogik ist die Wissenschaft, die sich 
ais letzte aus dem Magdtum der Kirche zu be- 
freien hatte. Unsere Erzieher in den staatlichen 
Schulen, durch die ja auch die hausliche Erziehung 
stark beeinfluBt wird, sind alle noch pflichtmaBig 
Kirchendiener, sind deshalb alle noch Dualisten 
und Idealisten, yertreten alle noch amtlich die 
Lehre von dem siindlichen Fleische und der gótt- 
lichen Seele. Die góttliche Seele ist ais solche na-
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tiirlich gut, und der ganze Kampf, den nun unsere 
Erzieher fiihren, ist der Kampf gegen das bose 
siindige Fleisch, das die Seele herabzieht zur irdi- 
schen Niedrigkeit. Diese góttliche Seele braucht 
also nur nach den alten Erziehungslehren befreit 
zu werden von dem EinfluB der Siinde, um zu gott- 
licher Reinheit und Giite zuriickzukehren. DieWir- 
kung eines seit Jahrtausenden mit dem gróBten 
Fanatismus verbreiteten Glaubens erstreckt sich 
weit iiber die kirchenglaubigen Kreise hinaus bis 
in unser letztes Bauernhaus, ja, selbst bis in die 
Kreise derer hinein, die sich von der Glaubensform 
der Kirche schon langst losgesagt haben. Unsere 
ganze Erziehung steht noch bewuBt oder unbe- 
wuBt im Banne der alten Lehre von dem durch den 
Siindenfall mit Erbsiinde behafteten Menschen. 
Jegliche andere Kreatur ist siindlos, nur wir armen 
Menschen werden siindig in die Welt gesetzt und 
kónnen nur durch Gnade erlóst werden. Und dieser 
Glaube hat die Erziehung bestimmt, die nichts an- 
deres ist, ais ein Kampf gegen die ererbte Siinde.

Móglich ware eine Erziehungslehre wohl, wenn 
auch in beschranktem Sinne, wenn man sich erst 
von solchen vorgefaBten Meinungen freimachen 
wollte. Hatte ein Kind volle Einsicht, so miiBte 
es kirchlich befangene Erzieher mit demselben 
Rechte ablehnen, wie der Erwachsene Richter von 
vorgefaBter Meinung ablehnt. Wer in dem Kinde
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die Siinde ais das Selbstverstandliche voraussetzt, 
kann ihm nicht gerecht werden, es deshalb auch 
nicht erziehen. Eine Erziehungslehre ist nur dann 
moglich, wenn wir das Kind ais das nehmen, was 
es ist, ais ein Stiick Natur, deshalb also auch mit 
unseren Werturteilen zuriickhalten. Die Natur ist 
weder gut noch bose, sie ist moralisch neutral und 
ebenso das Kind. Eine moralische Bewertung wird 
erst moglich, wenn ein Wissen iiber gut und bose 
vorhanden ist. Darin hatte Sokrates ganz recht, 
daB er die unwissenden Menschen fiir siindlos er- 
klarte. Denn nur das BewuBtsein der unrechten 
Tat gibt die Moglichkeit, die Tat zu verurteilen. 
Das Kind mit seiner volligen Unkenntnis des Le- 
bens mitten hineingestellt in das bunte verworrene 
Kulturleben unserer Tage darf mit dem MaBstabe 
unserer reifen und iiberreifen Moralitat nicht be- 
messen werden. Erst muB man das Kind und die 
ihm von Natur verliehenen Krafte und Triebe ge- 
nauer kennen, ehe man daran gehen darf, sie mo
ralisch zu bewerten. UnbewuBt und deshalb schuld- 
los auBern sich diese Triebe, die in ihrer Aus- 
artung spater ais siindhaft empfunden werden.Von 
Hause aus sind sie es nicht. Sie alle wurzeln in der 
Selbstsucht, und diese ist die unerlaBliche Vorbe- 
dingung des Lebens. Der starkste Trieb, den jedes 
Geschópf ins Leben mitbringt, ist eben der Trieb 
zu leben und nach seiner Art zu leben. Die Philo-
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sophen ąualen sich alle mit einer Beantwortung 
der Frage, was das Leben fur einen Zweck habe. 
Fragt man die schlichte, durch keine Griibelei bp- 
irrte Natur, so gibt sie uns darauf mit tausend 
Stimmen eine unzweifelhafte Antwort. Zweck des 
Lebens ist das Leben selbst: weshalb einen weite- 
ren Zweck suchen ? Und zwar leben nach MaBgabe 
der eingeborenen Krafte, das heiBt also, natur- 
gemaB leben. Schafft man den Kreaturen dieses 
Leben, so kommen sie garnicht in Versuchung, 
iiber den Wert und Unwert und iiber den Zweck 
des Lebens nachzudenken. Die ganze Griibelei ist 
erst ein Produkt verfehlten Lebens. Ein tiichtiger 
Seemann, der gegen den Sturm kampft, ein Jager, 
der dem Wilde nachstellt, ein Baumeister, der eine 
Briicke baut, und ebenso jedes Kind, das seinem 
Spieltriebe nachgeht, ist gefeit gegen die Griibelei 
nach dem Wert des Lebens. Wer stark ist und seine 
Kraft betatigt, der weiB, weshalb er lebt. Dariiber 
sind sich alle Kinder ebenso klar wie alle Tiere und 
alle Pflanzen, daB das Wichtigste am Leben das 
Leben selbst ist. Zwar hórt man oft das Dichter- 
wort: „Das Leben ist der Giiter hochstes nicht“ . 
Das ist aber nur dann richtig, wenn man es recht 
versteht. Das durch falsche Erziehung und falsche 
Behandlung entwertete Leben, das um seinen Ge- 
halt betrogene Leben ist in der Tat nicht lebens- 
wert. Aber das normale, gesunde, durch alle Le-
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benswerte erhóhte Dasein ist unter allen Umstan- 
den lebenswert und aller Giiter hochstes.

Man hat uns das Leben dadurch herabgesetzt, 
daB man ihm ein hoheres geistiges Leben gegen- 
liberstellte. Unser Leben auf Erden soli nur eine 
Vorstufe sein fur ein hoheres himmlisches Dasein. 
Das glaube, wer mag. Irgend eine wissenschaft- 
liche Gewahr dafiir gibt es nicht. Im Gegenteil 
fiihrt jeder wissenschaftliche Fortschritt immer 
mehr zu der Erkenntnis, daB ein Fortleben der ein- 
zelnen Kreatur nur durch die Fortpflanzung be- 
steht. In der Rechtsprechung gibt es einen alten 
Satz: Ne bis in idem. Diesem Satz gehorcht auch 
die Natur. Sie hat fur alle ihre Absichten immer 
nur ein, aber auch das allein richtige und notwen- 
dige Mittel. Ihre Absicht ist, das Leben zu erhalten, 
und dariiber laBt sie gar keinen Zweifel aufkom- 
men. Jedem neuen Geschopf sind sofort die Or- 
gane zur Fortpflanzung mitgegeben. In der Frucht 
der Kastanie ruht schon eingeschlossen der Keim 
fur die neue Pflanze. Mit der Geburt des einen Ge- 
schopfes ist zugleich die Geburt aller folgenden ge- 
geben. Das Leben hat also nicht nur den Zweck, 
sich selbst zu erhalten, sondern den noch hóheren 
Zweck, die Art, das Geschlecht zu erhalten. Alles 
was diesem Lebenstriebe dient, alles, was von dem 
Menschen geschieht, um sich selbst lebenskraftig 
zu erhalten und seine Art fortzupflanzen, kann na-

20



turwissenschaftlich betrachtet nicht ais siindhaft 
bewertet werden. Das meiste, was die óffentliche 
Morał bei uns ais Siinde bewertet, ist eben nichts 
anderes, ais Betatigung dieses Erhaltungs- und 
Fortpflanzungstriebes.

Das ist keineswegs allgemein menschliche Ein- 
schatzung; es gibt Gegenden und Zeiten, in denen 
ais Tugend bewertet wurde, was heute bei uns ais 
siindhaft gilt. Die Betatigung dieses Lebensdranges 
und des Fortpflanzungstriebes gilt auch bei uns ais 
Tugend, wenn sie sich in den Dienst der bestehen- 
den Gesellschaft und des bestehenden Staates und 
der gerade herrschenden Morał stellt. Korperliche 
Tiichtigkeit und geschlechtliche Fruchtbarkeit wird 
in irgend einer kirchlich geschlossenen Ehe ais Be- 
weis góttlicher Gnade und ais Handeln nach gótt- 
lichem Gebote geachtet, Vielweiberei, bei uns ein 
Beweis moralischer Verkommenheit, ist zu ande- 
ren Zeiten und bei anderen Vólkern der Beweis 
einer hóheren moralischen und sozialen Tiichtig- 
keit.

Das Kind kann zunachst von diesen und tau- 
send anderen Werturteilen der Gesellschaft, in die 
es der Zufall fiihrt, nichts ahnen und sich danach 
nicht richten. VerstóBt es gegen die Vorschriften 
des Privatrechtes, macht es etwa Ubergriffe iiber 
die Grenzen zwischen dein und mein, zeigt es sich 
zu leidenschaftlich in der Wahrung seines Egois-

Was gibt die Natur dem Kinde?
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mus, so stoBen alle diese natiirlichen AuBerungen 
angeborenen Selbsterhaltungstriebes auf die Ver- 
urteilung strenger Sittenrichter. Wer gelernt hat, 
naturwissenschaftlich zu denken, der kann alle 
diese natiirlichen LebensauBerungen nicht ais Un- 
arten bewerten. Denn sie sind nicht Unart, sondern 
Art, sie sind allen Kindern gemeinsam, sie sind 
notwendig, alles kiinftige Starkę wachst aus ihnen; 
wiirden sie von Grund aus zerstort, so gabe es 
iiberhaupt kein Menschengeschlecht. Ohne Egois- 
mus schwindet das Leben. Wir kónnen uns nicht 
selbst preisgeben, um andere zu erhalten. Es ist 
eine falsche Lehre, daB der Mensch sich fur andere 
zu opfern habe, im Gegenteil, er hat sich fur an
dere zu erhalten. Er muB durch Steigerung seiner 
Kraft die Kraft seines Stammes, seiner Sippe, sei
ner Gesellschaft vermehren, muB seine Nachkom- 
menschaft zum Erben seines Kraftreichtums ma- 
chen. Nur der Vermogende kann Wohltaten er- 
weisen, nur der Starkę abgeben von seiner Kraft. 
Durch Selbstaufopferung und durch Verzicht auf 
das eigene Leben niitzen wir den anderen nichts. 
Wir diirfen auch die Kinder nicht zur unbedingten 
Selbstlosigkeit erziehen. Wir diirfen, ganz allge- 
mein gesprochen, die Natur nicht miBachten und 
nicht eine Kultur predigen, die etwas anderes sein 
will, ais eine bestimmte Lebensform der Natur.

Eine Erziehungslehre ware móglich, wenn der
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Erzieher, ausgehend von dieser richtigen Erkennt- 
nis der Natur und im besonderen der Kindesnatur, 
die Gesetze finden kónnte, durch die man die im 
Kinde schlummernden Krafte zu einer ihrer Natur 
gemafien freien Entwicklung bringen kann, ohne 
daB dadurch die gleichberechtigte Natur der Mit- 
menschen geschadigt wird. Aus der richtigen Pflege 
aller Egoismen muB sich dann ais Ausgleich eine 
Erziehung ergeben, die man heute sozial nennen 
wiirde: also eine Erziehung der einzelnen zur hoch- 
sten sozialen Kraftentfaltung.

Nicht bloB der Mensch, auch eine ganze Menge 
von Tieren werden ais Gesellschaftswesen schon 
geboren. E ê Abhangigkeit des Kindes von der 
Mutter, seine jahrelange Bediirftigkeit zwingt es 
vom ersten Lebenstage an zur Erkenntnis, daB es 
neben dem eigenen Willen einen zweiten gibt, den 
es sich geneigt machen muB, wenn es sich seinen 
Zweck, namlich das Leben selbst und die Freude 
daran, erhalten will. Der Gesellschaftstrieb, an 
diesem ersten Verhaltnis von Kind zu Mutter groB- 
gezogen und dann im Leben mit Geschwistern und 
Gespielen weiter entwickelt, sorgt naturgemaB 
schon wieder dafiir, daB die yerschiedenen ego- 
istischen Zentren sich zu gemeinsamen Willens- 
gruppen zusammenschlieBen. Eine auBere Gefahr 
zwingt sie, die einzelnen Krafte zu addieren und aus 
dem Einzelwillen einen Gesamtwillen zu machen.
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So entsteht bei Tieren und Menschen der 
Familienzusammenhang, daraus die gens, die Sipp- 
schaft, daraus die Ortsgemeinde und schlieBlich 
Volk und Staat. Der Staat ist der ZusammenschluB 
von Menschen zu einer Rechtsgemeinschaft. Er 
zwingt keinen — oder sollte es doch nicht tun — 
zum Verzicht auf sein Leben und auf seine Lebens- 
energie, im Gegenteil: dem Staate ist am besten 
gedient, wenn móglichst viele Lebensenergien frei 
werden.

Die rechte Erziehung hat es darauf abzusehen, 
daB innerhalb dieser Gemeinschaft von Menschen 
gleicher Lebensziele jedem einzelnen die groBtmóg- 
liche Entwicklungsfreiheit gewahrleistet wird. 
Der Mensch soli nicht das Werkzeug eines anderen, 
nicht bloB Vollstrecker fremden Willens sein, son- 
dern soli sein eigenes Leben fiihren, und die Er
ziehung soli ihm die Kraft und Móglichkeit schaf- 
fen, dieses eigene Leben seiner Natur gemaB zu 
entwickeln. Man wird, wie ich aus Erfahrung weiB, 
immer wieder auf die Gefahren hingewiesen, die 
dieser sogenannte Individualismus in sich schlieBt. 
Setzen wir fiir das haBliche Fremdwort das gute 
deutsche ein: „Pflege und Entwicklung der Per
sonlichkeit", so sieht die Sache schon weniger be- 
drohlich aus. Denn es gibt jeder zu, daB das hóchste 
Gut der Erdenkinder eben die Personlichkeit 
sei. Nur daB sich leider jeder unter Personlichkeit
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noch etwas anderes vorstellt. Es ist nicht unsere 
Schuld, daB sich heute noch Leute ais Personlich- 
keiten fiihlen, die nichts anderes sind, ais lebendig 
gewordene Abstraktionen, ais unselbstandige Voll- 
strecker fremder Ideale undWiinsche; Leute, die 
sich wohl fiihlen, wenn sie den Anspruchen einer 
innerlich erstorbenen Tradition geniigen, es sich 
sogar noch zum Verdienst anrechnen, wenn sie 
ihre eigene Natur ertótet haben, um ja all den 
Wiinschen zu geniigen, die von anderen Menschen 
an sie gerichtet werden. Das ist das Bild des heu- 
tigen wohlerzogenen Deutschen. In ihm leben die 
durch Verbildung schon verkiimmerten und nicht 
mehr selbst^Lndig wirksamen Traditionen alter Kul- 
turen. Sie schlieBen in sich einen KompromiB von 
Lebensformen, die sich eigentlich ausschlieBen. 
Das ist nur dadurch móglich, daB sie keine der 
darin gebotenen Aufgaben wirklich ernst nehmen.

Ich will ein Beispiel anfiihren: Die Kirchen- 
glaubigen unserer Tage vereinigen in sich altjiidi- 
sche und christliche Religiositat, zwei Elemente, 
die sich verneinen und bis auf den Tod befehden. 
Sie vereinen damit aber auch die hellenistische 
Kultur und bilden sich ein, es ware moglich, ein 
j iidisch-christlich-hellenistisch-germanischer Kul- 
turmensch zu sein. Das ist natiirlich nur dann 
moglich, wenn sie keine der Aufgaben ernst neh
men, wenn sie von all diesen Kulturen nur den
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auBeren Schein wiederholen. Das Ergebnis kann 
eine Personlichkeit nicht sein. So wachsen Person- 
lichkeiten nicht. Sie sind nicht das Konglomerat 
fremder Uberzeugungen und Lehren. Es entsteht 
auch keine neue Pflanze dadurch, daB man ein 
Blumenbukett in den Boden steckt. Es wachst auch 
kein gesunder Baum aus verschiedenen Keimen. 
Es niitzt nichts, wenn man eine Handvol! Samen 
verschiedener Art in den Boden steckt, um daraus 
eine neue Kulturpflanze zu zuchten. Wenn auch 
eine Eichel, eine Buchecker, eine Kastanie mit 
Fichten- und Kiefernsamen in demselben Blumen- 
topf setzen, so wachsen daraus fiinf verschiedene 
Baumchen auf, nicht aber ein Baum aus fiinf Bau- 
men gemischt. Die Natur bleibt sich in allen ihren 
LebensauBerungen gleich. Man hat die Kunst des 
Erziehers schon immer mit der des Gartners ver- 
glichen und das mit Recht. Aber das Wesentliche 
hat man leider vom Gartner nicht lernen wollen, 
namlich die Achtung vor der Natur und die Er- 
kenntnis, daB Art von Art nicht laBt, und daB alles, 
was man von auBen in die Natur hineinziichten 
will, zur Abart, das heiBt zur MiBbildung und zur 
Verkiimmerungfuhrt. Ali die Kulturprodukte, auch 
die der Botaniker, mit denen sie dann und wann 
die sensationsliisternen Beschauer iiberraschen, 
kommen an Lebenskraft und Lebensbestandigkeit 
nicht auf den Urformen gegeniiber, die ohne
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menschliches Zutun sich selbst zu immer hoherer 
Kraft und Schónheit entwickeln. Ein Eichbaum, 
wie ihn die Natur uns hinstellt, kann noch immer 
neben allen Zierpflanzen bestehen, und so hat auch 
der schlichte Mensch, der ohne padagogische Kiin- 
stelei aufwachst, noch immer seinen Vollwert 
gegeniiber den Produkten padagogischer Hoch- 
kultur.

Eine Erziehungslehre muBte fiir den Erzieher 
das leisten, was eine praktische Botanik fiir den 
Gartner bedeutet, oder was ein Handbuch fiir Tier- 
zucht fiir den Tierziichter bedeutet. Es karne vor 
allem darauf an, sich im Prinzip iiber die Grund- 
lagen allei^ferziehung zu verstandigen, die Fragen: 
Was gibt uns die Natur im Kinde ? Was soli die Er- 
ziehung mit ihm erreichen? Was kann sie er- 
reichen ?

Auf diese Fragen kann nur geantwortet werden 
mit Rucksicht auf die Vererbungslehre. Zwar war- 
nen bis heutigen Tages anerkannte Padagogen vor 
einer Betonung der Vererbungstheorie. Sie fiirch- 
ten, daB dadurch dem Ernst und der Verantwor- 
tung der Erzieherarbeit Abbruch geschehe. Aber 
wer naturwissenschaftlich beobachten gelernt hat, 
der kommt um die Vererbungsfrage nicht herum. 
Er muB sie zum Grundgedanken machen, auf dem 
sich die ganze Erziehung aufbaut. Was helfen uns 
alle schónen idealen Konstruktionen, wenn ihnen

Was gibt die Natur dem Kinde?
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der reale, positive Boden fehlt ? Was niitzen uns die 
hochgespannten Ziele, wenn die Natur dagegen ihr 
Veto einlegt ? Es gilt, die unumstoBliche Wahrheit 
anzuerkennen, daB die Natur der Erziehung Gren- 
zen gezogen hat. Es niitzt nichts, es ist vielmehr 
eine unniitze Qualerei, wenn wir ganzen Vólker- 
schaften, die dazu ihrer physischen und psychi- 
schen Struktur nach noch nicht vorbereitet sind, 
mit einer abstrakten, auf dem Papier konstruierten 
Padagogik kommen, dereń Forderungen sie selbst 
beim besten Willen nicht geniigen konnen. Wir 
miissen diesen Gedanken so stark betonen, und 
diirfen uns von ihm nicht abbringen lassen, weil 
wir damit der ganzen Missionstatigkeit der christ- 
lichen Kirche ihre Berechtigung abstreiten. Es wird 
da eine Unsumme von Kraft und Kapitał an un- 
geeignete Objekte verschwendet. Es wird den Vól- 
kern nicht geniitzt, wie es das fromme Herz sich 
wiinscht, es wird im Gegenteil damit nur Unsegen 
gestiftet. Die Missionstatigkeit widerspricht den 
elementarsten Gesetzen der Biologie. Sie fordert 
Einsichten und moralische Veranderungen von Ge- 
hirnen, die rein physisch betrachtet dafiir noch 
nicht vorbereitet sind. Die Natur erweist sich da 
starker ais die Lehre. AuBerlich kann man natiir- 
lich Feuerlander und Siidseeinsulaner zu Christen 
machen, aber lebendig wird in ihnen das Christen- 
tum nicht, und in das ganze Leben dieser ungliick-
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lichen Menschen kommt ein Zwiespalt, an dem die 
Vólker, die man beglucken wollte, zugrunde gehen. 
Wahrend sie im Munde hohe christliche Lehren 
fiihren, verfallen sie dem Schnapsteufel und be- 
weisen damit, daB ihre praktische Sittlichkeit und 
ihre innere moralische Entwicklung den groBen 
Sprung von der Wildheit zur Gesittung nicht mit- 
machen kann. Und diese selbe fehlerhafte Erzie- 
hung, die in der Unkenntnis der menschlichen Na
tur und ihrer Bildungsgesetze beruht, wenden die 
religiósen Erzieher auch an bei den Kindern, die 
ja in jeder Hinsicht den Naturvólkern gleichwertig 
sind.

Móglich ist also eineErziehungslehresehr wohl. 
Nur muB man sich dabei der notwendigen Voraus- 
setzungen und der Grenzen bewuBt bleiben und 
von ihr nicht zu viel erwarten. Vor allem nicht von 
ihr erwarten, daB sie auf jeden Einzelfall befrie- 
digende Antwort gibt. Das Leben ist zu reich an 
Formen und Móglichkeiten, ais daB fur jede Ein- 
zelerscheinung in der Theorie vorgesorgt werden 
konnte. Aber was sich leisten laBt, das sind all- 
gemein giiltige Grundsatze, dereń MiBachtung die 
Erziehungsarbeit von vornherein gefahrdet. Es ist 
schon viel gewonnen, wenn man sich in diesen 
Grundsatzen verstandigt. Es werden also die Fra- 
gen zu beantworten sein: Wer soli erziehen ? Mit 
welchen Mitteln und zu welchen Zieleń ? Diese Fra-
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gen lassen sich nicht beantworten ohne eine Kritik 
des ererbten Erziehungsverfahrens. Denn wenn 

dieses allen gerechten Anspriichen ge- 
niigte, warum ware es nótig, die 

Sache ais Problem zu 
behandeln ?
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3. Herkunft der herrschenden Erziehungslehren.

Unsere ganze Erziehung wird uns ihrem inner- 
sten Wesen nach erst verstandlich, wenn wir sie 
und ihre Entwicklung verfolgen. Seitdem sich die 
Deutschen ais ein christliches Volk fiihlen, hat sich 
der kirchliche Geist der gesamten Erziehung be- 
machtigt. Auch Luthers groBe reformatorische Tat 
hat eine k i r c h l i c h e  Volksschule geschaffen, 
in der nur das religióse Bekenntnis eine Anderung 
erfuhr, die Schule aber immer noch ein Organ der 
wenn auch reformierten Kirche blieb. Luthers wich- 
tigstes Ziel war, e v a n g e l i s c h e  Schulen zu 
schaffen und die Kinder dahin zu bringen, schon 
mit dem zehnten Lebensjahre heimisch zu sein in 
der Glaubenslehre und vertraut mit den Grund- 
lagen dieser Glaubenslehre, namlich der Bibel und 
dem Katechismus. Alles andere, was in der Schule 
getrieben wurde, hatte diesem Hauptzweck zu die- 
nen. Das Lesen soli die Móglichkeit schaffen, die 
Bibel zu verstehen, das Singen befahigen, am Kir-
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chenchor teilzunehmen und sich im hauslichen Le- 
ben an geistlichen Liedern zu erbauen. Und bis 
auf den heutigen Tag ist unsere Volksschule nach 
Willen und Wissen unserer Regierungen Kirchen- 
schule geblieben. Das lehrt ein Blick auf den 
Stundenplan, lehrt die Tatsache kirchlicher Schul- 
inspektion, predigt der preuBische Kultusminister 
bei jedem AnlaB: der preuBischen Schule miisse 
ihr christlicher Charakter bewahrt bleiben.

Die auf diesem Geist aufgebauten Erziehungs
lehren befriedigen uns heute deshalb nicht mehr, 
weil das deutsche Volk ais solches kein christliches 
Volk mehr ist. Unsere Naturwissenschaft und 
alle ihre zahlreichen Vertreter, dazu die breiten 
Volksschichten, die von naturwissenschaftlichem 
Geiste erfiillt sind, lehnen eine Erziehungslehre ab, 
die in Grundlage und Zieleń mit ihren eigenen 
Uberzeugungen und Bediirfnissen in Widerspruch 
steht. Die Schulen selbst kranken an dem unver- 
sóhnlichen Zwiespalt. Sie kónnen sich dem Geiste 
naturwissenschaftlichen Fortschrittes nicht ver- 
schlieBen, wollen den Geist der alten Kirchenschu- 
len nicht schadigen, und so werden sie zu Verkiin- 
dern zweier sich gegenseitig ausschlieBender Welt- 
anschauungen. Den Schaden tragt die Jugend, die 
durch die Schuld der Schule selbst um jeden inne- 
ren Halt, um jede Einheitlichkeit ihrer Lebens- 
auffassung betrogen wird. Eine Erziehungslehre,
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die heute Anspruch auf Anerkennung macht, muB 
entweder den innerlich iiberwundenen und dadurch 
unhaltbaren Kirchenglauben kiinstlich lebendig er- 
halten — dann wird es eine Erziehungslehre histo- 
rischen Charakters, die fur uns und jedenfalls fur 
den Fortschritt nichts bedeutet — oder sie muB 
sich frei machen von aller Tradition und den ,,Mo- 
dernismus“ ins System bringen, das heiBt nichts 
anderes ais das geistige Leben unserer Tage. Der 
Kampf gegen den Modernismus ist der Kampf ge- 
gen die Wissenschaft, gegen den Fortschritt, gegen 
unser eigenes Leben. Eine dritte Art der Erzie
hungslehre ist die, mit der es heute alle versuchen, 
die dem Kampfe ausweichen wollen: eine Erzie
hungslehre des Kompromisses, die von vornherein 
auf eine klare Zielsetzung verzichtet. Denn was 
die Anhanger des Kepler-Bundes fabeln von einer 
Versohnung modernen Wissens mit dem alten 
Glauben, das ist ein armseliger Versuch, die schar- 
fen Gegensatze zu verschleiern und Frieden zu stif- 
ten zwischen Wasser und Feuer. Man kann natiir- 
lich auch heute noch in dieser Art der KompromiB- 
erziehung erreichen, was erreicht werdensoll. Aber 
die Erfahrung belehrt uns, daB das Ergebnis die 
aufgewandte Miihe nicht lohnt. Die also erzogenen 
Menschen, und das ist die grofle Masse der jetzt im 
reifen Alter stehenden Manner und Frauen, ent- 
behren der inneren Freiheit und Festigkeit, die sie
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zu eigenem Aufbau ihrer Personlichkeit und damit 
zum Nutzen des Staates brauchen. Es ist kein Zufall 
daB es uns gegenwartig in Deutschland an groBen 
Persónlichkeiten mangelt, kein Zufall, daB die 
wichtigsten Kulturaufgaben keine lebhafte Fórde- 
rung finden, kein Zufall, daB sich die also erzoge- 
nen Deutschen nichteinmal zu einer entschlossenen 
politischen Mitarbeit aufraffen kónnen. Kraft — 
wenn auch schadliche — finden wir nur, und das 
ist sehr erklarlich und beachtenswert, bei Massen 
und besonders bei den Parteien, die sich fur die 
extremen Lager entschieden haben, beim Zentrum 
und bei den Sozialdemokraten.

Das aber lehrt uns die Unruhe und Sorge der 
Geistlichkeit selbst am deutlichsten, daB es mit dem 
allgemeinen Einflusse ihrer kirchlichen Erziehung 
zu Ende geht. Die Zerfahrenheit und Zersplitte- 
rung im ganzen christlichen Lager ist so groB, daB 
nur durch despotische Gewalt des Papstes im ka- 
tholischen Machtgebiet und durch ahnliche Des- 
potie der protestantischen Kirchenbehorden der 
Schein der Einheit und geschlossenen Macht noch 
aufrecht erhalten werden kann. Mit dem Regiment 
der Pharisaer geht es zu Ende. Unsere Lehrer, zu- 
mal die Volksschullehrer, lehnen sich schon selbst 
auf und wollen das fremde und ais unwiirdig emp- 
fundene J och der Kirche nicht langer mehr tragen. 
Sie finden auch nicht mehr ihre Befriedigung darin,
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den kirchlichen Geist in Haltung und Lehre selbst 
zu verkórpern und gegen eigene Uberzeugung im- 
mer neuen Geschlechtern zu iibermitteln. Sie for
dem eine neue, und das heiBt eben eine unkirch- 
liche Schulaufsicht, die ausgeiibt werden soli von 
Mannern, die sich ihre padagogische Erfahrung im 
Schuldienst und nicht im Kirchendienst erworben 
haben.

Weil es mit dem Regiment der Pharisaer zu 
Ende geht, so ist auch bedroht das der Schrift- 
gelehrten. Auch hier macht ein Riickblick auf die 
Wurzeln der ganzen systematischen Padagogik 
klar, wie sie zu ihrer Entwicklung und schlieBlich 
zur Unfruchtbarkeit kommen muBten. Die Pada
gogik der Schriftgelehrten, wie wir sie nennen, ist 
Produkt abstrakter Philosophie, nicht Produkt 
der Praxis und Naturbeobachtung. Wo Praxis zu- 
grunde lag, ist sie dem System zuliebe systemati- 
siert und kiinstlich in Methode gebracht worden. 
Unsere ganze padagogische Schriftstellerei, soweit 
sie nicht kirchlich ist, geht aus von der Idee, kon- 
struiert sich im Geiste den Normalmenschen, um 
ihn durch Normalmittel zum Idealmenschen um- 
zumodeln. Sie setzt eine im wesentlichen fur alle 
Menschen gleichartige Seele voraus, so sehr sie 
auch, durch die Beobachtung belehrt, von Ver- 
schiedenheiten der Menschen spricht; aber sie meint 
doch, daB sie die Seele, die allgemein menschliche
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Seele, genau kennte, so genau, daBesmoglichware, 
sie wie ein anatomisches Praparat zu zerlegen. Sie 
meint auBerdem, die Mittel zu kennen, mit denen 
sie in jedem Falle den Geist beeinflussen und fuh- 
ren konne und glaubt im wesentlichen bei gleicher 
Behandlung mit den verschiedenen menschlichen 
Geistern wenigstens gewisse gleiche Komplexe von 
geistigen und moralischen Leistungen erzielen zu 
kónnen. Diese systematische Padagogik besteht 
eigentlich nur auf dem Papier; sowie man namlich 
daran geht, sie praktisch zu machen, so versagt sie. 
Sie ist viel zu sehr mit Theorie belastet, operiert 
viel zu sehr mit fertigen Abstraktionen, mit tech- 
nischen Begriffen und Ausdriicken, fur die es die 
sichere psychologische Beobachtung noch garnicht 
gibt.

Das kann hier im einzelnen nicht nachgewiesen 
werden. Es geniigt die Feststellung der einzigen 
Tatsache, daB die akademische und seminaristische 
Schulpadagogik bis vor wenigen Jahren sich um 
den Zusammenhang und die Wechselwirkung von 
Korper und Geist so gut wie gar nicht gekummert 
hat. Sie nahm den Geist eben ais etwas Absolutes, 
genau so wie die alte Kirche, und es hat einen 
schweren Kampf gekostet, bis es gelang, dem 
A r z t den Zutritt zur Schule zu ermoglichen. Da- 
mit ist der ganzen alten Padagogik das Urteil ge- 
sprochen. Sie verlangte die gleichen geistigen und
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moralischen Leistungen von schwachlichen Kin- 
dern, die sie von gesunden yerlangte, verlangte 
auBerdem von schwachlichen und gesunden viel 
zu yiel und unaussprechlich Falsches. Sie kannte 
das Kind nicht und wollte es doch leiten und ent- 
wickeln. Heute geben anerkannte Psychologen 
zu, daB das Studium der Kindespsychologie noch 
in der Wiege lagę.

Die alte akademische Padagogik bestrafte, ge- 
nau so wie die kirchliche, Schwachen der kindlichen 
Natur ais Sunde und pflanzte ebenso wie die Kirche 
ein ganzes Schuldregister von Kinderverbrechen 
auf: Eigensinn, Ungehorsam, Liige, Trotz, Faul- 
heit, Fliichtigkeit, Unaufmerksamkeit usw. und 
sah ihre Hauptaufgabe darin, gegen diese yermeint- 
lichen Verirrungen die rechten Zuchtmittel aus- 
findig zu machen. Nichts ist lacherlicher, ais all- 
gemeine Strafyerbote aufzupflanzen — etwa gegen 
Zerstreutheit; denn Zerstreutheit ist ein Ausdruck 
neryóser Schwache, oder ein UberfluB an Inter- 
essenreichtum, was in beiden Fallen eine wissen- 
schaftliche Beobachtung und Begriindung, im er- 
sten Falle auch eine Abhilfe yerdient, aber dem 
mit Strafen nicht beizukommen ist. Kórperliche 
Ermudung hat bis jetzt noch kein verminftiger 
Mensch durch Priigel oder Strafarbeiten bekampft. 
Geistige Ermudung und dereń Folgen standen und 
stehen in den vom alten Geist beherrschten Schu-
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len unter der Zuchtrute. In den Schulen, die wir 
besucht haben, wuBte man nichts von Nervositat, 
Blutarmut, Skrofulose der Kinder. Man kannte in 
ihnen bloB fleiBige, aufmerksame und gute Schii- 
ler gegeniiber den faulen, unaufmerksamen und 
schlechten Schiilern. Der Stundenplan ist bis heute 
in allen Schulen so eingerichtet, daB ihm nur kor- 
perlich starkę Kinder ohne Schadigung ihrer Ge- 
sundheit dienen kónnen. Die Lehrer selbst geben 
zu, daB sich die Jungen durch Zerstreutheit und 
durch List und Faulheit vor Schadigungen schiit- 
zen miissen. Diese ganzen Schulen und die leider 
sie unterstiitzende hausliche Erziehung ist das Pro
dukt einer iiberlebten und wissenschaftlich wider- 
legten Theoretik.

Die ganze herrschende Schulpraxis ist also hin- 
fallig wie die Botanik, die aufgebaut war auf dem 
Linneschen System. Schade, daB die rechte Er- 
kenntnis dem Menschengeschlecht am spatesten 
zunutze kommt. Bei Pflanzenkultur, Hunde- und 
Pferdezucht und -dressur hat man langst das Ge- 
wólk theoretischer Konstruktionen verlassen und 
sich auf den Boden der praktischen Beobachtung 
undTatigkeit gestellt. Die Theoretiker fanden aber 
ihre Sanktion in der Uberlieferung, die sie zuriick- 
fiihren konnten bis auf die so viel bewunderten 
Griechen. Wir wissen, wie schwer es den modernen 
Kulturvólkern wird, sich von dem EinfluB der alten
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Kulturvolker frei zu machen. Unter dem Wahn, ais 
wenn alles, was einmal bestanden hatte, zumal be- 
standen bei irgend einem kulturell hochstehenden 
Volke, nun auch wert sei, fur alle Zeiten lebend 
und nachwirkend zu bleiben, unter diesem Wahn 
ist unsere ganze Jugenderziehung, soweit sie sich 
nicht von der Kirche gangeln lieB, in die Abhangig- 
keit der Buchgelehrten geraten, die sich lieber bei 
Plato und Aristoteles, bei den mittelalterlichen 
Scholastikern und bei jedem alten Autor Rat 
holten ais bei den Kindern selbst, denen man mit 
all den Bemiihungen dienen wollte. Auf den ein- 
fachsten und natiirlichsten Gedanken verfallen die 
Menschen immer zuletzt. DaB man uber die rechte 
Kindererziehung seine eigene Beobachtung am le- 
bendigen Kinde zu Ratę ziehen miisse, das ist ein 
so schlichter Gedanke, daB wir ihn erst heute ent- 
decken miissen. Das Kind war Erziehungsobjekt, 
im wesentlichen willenlos, sollte jedenfalls keinen 
eigenen Willen haben, und nun g a n z  nach den 
Wiinschen des Erwachsenen, nach den durch ihn 
kiinstlich vorgeschriebenen Gesetzen wachsen und 
sich entwickeln.

Die groBartigen Bemiihungen Herbarts, das 
kindliche Denken zu fordem, gleichen riesigen 
Pumpanlagen, mit denen man das Wasser aus der 
Tiefe emporheben will, wahrend es doch viel be- 
quemer ware, die von selbst flieBenden Bachlein
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und Rinnsale wachsen und zum Strom anschwellen 
zu lassen. Man macht in dieser Philosophenpada- 
gogik viel zu viel kiinstliche Anstalten, um Dinge 
zu schaffen, die auch ohne Zutun des Lehrers ganz 
von selbst wachsen. Es sollte eben alles Arbeit des 
Lehrers sein. Die Arbeit des Lehrers wurde Selbst- 
zweck. Das Kind sollte ais ein unbehauener Mar- 
morblock dem Kiinstler iiberwiesen und von die- 
sem ais ein nach seinem Genius geformtes Kunst- 
werk zuriickgegeben werden. Man hatteebenkeine 
Achtung vor der Natur im allgemeinen, keine Ach- 
tung vor der kindlichen Natur im besonderen. Es 
wurde ein hohes Ziel aufgepflanzt und den Kin- 
dern zur Pflicht gemacht, zu ihm hinaufzuwach- 
sen. Die Erziehung zu diesem Ziel wurde mehr und 
mehr eine Kette von Gewaltakten. Das kórperliche 
Wachstum blieb dem Kinde iiberlassen, da glaubte 
man nicht an das Recht und die Móglichkeit eines 
gewaltsamen Eingriffes, es wurde auch nicht unter 
ein Pflichtgebot gestellt: ganz anders aber mit 
allem geistigen und moralischen Wachstum. Dafiir 
schuf man normale Anspriiche, setzte also auch 
normale Krafte voraus, und statuierte Pflichten, 
durch die das geistige und moralische Wachstum 
gefordert und zwar in dem vorgeschriebenenTempo 
gefórdert und erzwungen wurde. Es waren nicht 
am lebendigen Menschengesammelte Erfahrungen, 
von denen diese Erziehungslehre und dieses Er-
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ziehungsverfahren ausgingen, sondern es waren 
geistige Konstruktionen, gefaBte, vorgefaBte An- 
spriiche, und das Ziel war von reifen Mannern 
gesteckt, die sich selbst fur die VolIendung an- 
sahen und sich im Besitz von Wahrheiten diinkten, 
die sich anzueignen und nach denen sich zu formen 
Pflicht der Jugend sei. Dadurch wurde der Zog- 
ling gewaltsam niedergehalten, trotz alles Hetzens 
und Treibens, denn sein Wachstum vollzog sich 
nun nicht nach den eingeborenen inneren Kraften, 
sondern in Bahnen, die die Natur zu Umwegen 
nótigten und sich selbst entfremdeten. Die beste 
Kraft gerade der stark veranlagten Kinder muBte 
sich nun gegen die eigene Natur wenden. Ihre 
Energie verzehrte sich im Kampfe gegen starkę 
Leidenschaften und Neigungen. Ais hóchster 
Triumph des Erziehers galt Brechen des Willens 
und Unterordnung des Zoglings unter das Schema 
des Erziehungsplanes. Man schien vergessen zu 
haben, daB der Mensch von selbst wachst wie jede 
Pflanze, daB er selbst unbewuBt dem Naturtrieb 
folgt, sich auch geistig und moralisch zu entfalten, 
daB der Geist zugleich mit dem Korper wachst, 
da der Geist ja an den Korper unlóslich geknupft, 
wohl nur ein Organ des Kórpers ist.

Mit der Kirche hatte die Philosophie die Ober- 
zeugung gemein, daB sie im Besitze ewiger 
Wahrheiten sei, und daB sich das Leben nach die-

4 i



Herkunft der herrschenden Erziehungslehren

sen Wahrheiten zu gestalten habe. Dadurch muBte 
die Menschheit zum Stillstande kommen. Denn wo 
die Wahrheit schon gefunden ist, da erstirbt der 
Trieb, dem wirallenFortschrittverdanken, derTrieb 
nach weiterer Erkenntnis und dessen wichtigster 
Hebel, der Zweifel. Aber unsere staatlich aner- 
kannte Erziehung macht es bis heutigen Tages den 
Lehrern zur yornehmsten Pflicht, den aufsteigenden 
Zweifel in der Brust der Jugend zu tóten. Ich war 
Augen und Ohrenzeuge,als derGeheimeRegierungs- 
rat Dr. Genz bei der Eroffnung der Oberrealschule 
in Steglitz seine Festrede mit den Worten schloB: 
,,Und vor allem, meine verehrten Herren Kollegen, 
bewahren Sie die Seelen der Jugend vor dem Zwei
fel." Und daB ich an diesem Worte óffentlich Kri- 
tik geiibt habe, das ist nach meiner innersten Uber- 
zeugung der Hauptgrund, weshalb man mein lange- 
res Verweilen im Schuldienst nicht gern sah. Gegen 
diesen Geist der Autoritat, der sich der Jugend wie 
eine Schranke, ais Bildungsschranke gegeniiber- 
stellt, und selbst in den Schulen, die vorwiegend
naturwissenschaftlicher Erkenntnis dienen sollen, 
das Dogma aufpflanzt, gegen diesen Geist muB eine 
moderne Erziehungslehre sich durch offene Ab- 
sage erklaren. Mag es nun kirchlich-konfessionelle 
Befangenheit, oder mag es akademisch-philo- 
sophische Unduldsamkeit, oder mag es beides 
zusammen sein, das ist durchaus unwichtig,
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denn der Schaden ist unter allen Umstanden der 
gleiche.

Wer nach dem heutigen Stand naturwissen- 
schaftlicher Erkenntnis eine Erziehungslehre 
schreiben will, der muB durch sie zum Ausdruck 
bringen, daB das menschliche Leben, imUniversum 
und ais Teil des Universums im bestandigen FluB 
und in die Entwicklung gestellt, an keinemPunkte 
festgelegt werden darf. Dogmen sind prinzipiell bei 
der Erziehung auszuscheiden. Es gibt keine letzten 
schon gefundenen Wahrheiten, auch nicht bei den 
Monisten und Atheisten. Die Kinder sollen und 
werden zunachst dem Vorbild und der Autoritat 
ihrer Erzieher folgen. Sie werden mit ihrem Geist 
sich dahin wenden, wohin sich die Blume wendet, 
nach der Sonne, von der sie Licht, Warme und 
Nahrung empf angt. Wir brauchen uns bei der J ugend 
nicht kiinstlich in Ansehen zu setzen, wir brauchen 
uns nicht aufzupflanzen ais die Hiiter unantast- 
barer ewiger Wahrheiten; wenn wir den Kindern 
nur niitzen und sie unsere ehrliche Absicht merken 
lassen, ihnen forderlich zu sein auf ihrem Lebens- 
wege, dann haben wir die Autoritat, die wir wiin- 
schen. Zu sprechen brauchen wir dariiber nicht. Es 
gehort hierher auch die autoritativ aufgepflanzte 
Hochachtung vorm Altertum und vor jeder Tradi- 
tion. Auch damit wird der Jugend Gewalt angetan. 
Auch damit greift man ihrer eigenen Entwicklung
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vor. Ob einmal ein deutscher Mann Casars Kriegs- 
geschichte beachtenswert und fur sich nutzbrin- 
gend finden wird, das ist seine Sache. Es ist aber 
ein falscher Anspruch, von vierzehnjahrigen Kin- 
dern pflichtmaBige Hochachtung fiir dieses Litera- 
turwerk zu verlangen. Auf diesem und hundert an- 
deren Gebieten ist die herrschende Padagogik zu- 
dringlich und gewalttatig. Immer aber ist das auf 
dieselbe Ursache zuriickzufiihren, daB sie von fer- 
tigen Lehrmeinungen und Lehrsystemen ausgeht, 
statt von der Beobachtung und den Bediirfnissen 
des Kindes.

Hier ist fiir d i e s e Schrift der entscheidende 
Punkt. Hier muB sich jeder der Leser innerlich er- 
klaren, ob er noch zur alten Padagogik halten oder 
mit uns im Prinzip sie ablehnen will. Dabei han- 
delt es sich nicht etwa nur um Lehrer und Schule, 
sondern in gleichem MaBe um die Eltern und ihre 
hausliche Erziehung. Denn soviele Widerspriiche 
im einzelnen zwischen Schule und Haus bestehen 
mógen, der gesamte Geist der Erziehung ist im 
wesentlichen doch der gleiche. Unsere Eltern haben 
im Grund der Seele doch eine festeingesessene Hoch
achtung vor den staatlichen Schulen und glauben 
ihren Kindern am besten zu dienen, wenn sie sie 
im Gehorsam gegen alle Gebote der Schule be- 
starken. Sie mogen irgend einen einzelnen Ubergriff 
des Lehrers, auch tiefer greifende MiBstande am
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System tadeln, aber ais Gesamtinstitution ist ihnen 
die deutsche Schule heilig, und sie fiihlen sich'ihr 
gegeniiber hilflos. Sie wiiflten auch gar nicht zu 
sagen, wie und worin der Schulgeist und das Lehr- 
verfahren geandert werden sollten.

Die Tradition ist eben so stark, und es ist jeder 
so viele Jahre lang im Zwange dieser Tradition ge- 
wesen, daB dem Deutschen heutigen Tages ein Le- 
ben unter anderen Bedingungen und bei anderer 
Vorbildung der Jugend wie eine Unmóglichkeit er- 
scheint. Man kann es ihnen nicht oft genug sagen, 
daB die hohe Kultur der Griechen o h n e Staats- 
schule erbliihte und gerade deshalb móglich war, 
Weil der Staat die Bildung nicht ais Staatsmonopol 
behandelte. Sie konnen sich eine Jugenderziehung 
ohne berufsmaBige Erzieher, ohne Erziehungsbe- 
amte gar nicht mehr vorstellen, scheinen also nicht 
zu wissen, daB auch die hohe ritterliche Kultur des 
Mittelalters, daB die ganze Kultur der Hansa und 
iiberhaupt das Wesentliche an der ganzen mittel- 
alterlichen deutschen Biirgerkultur frei gewachsen 
istoder innerhalb von Gesellschaftsgruppen, aber 
nur in praktischer Betatigung bei naturlichem Ge- 
meinschaftsleben sich entwickelt hat, also ganz 
ohne eigenen berufsmaBigenLehrerstand. Voneiner 
systematischen Padagogik wuBte man damals iiber- 
haupt nichts, und doch wuchsen in Kiinsten, Wis- 
senschaften und im ganzen sozialen Getriebe eine
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Menge vielseitig gebildeter und vor allem auch viel- 
seitig tatiger Manner und Frauen empor. Es ist 
vielleicht das groBte Ungliick, das unserem Volke 
widerfahren konnte, daB unser ganzes Leben in 
die Zucht der Schulmeister kam, daB, wie ich’s 
wohl zum erstenmal zum Entsetzen vieler Wohl- 
gesinnter formułiert habe, das deutsche Volk heute 
in Grund und Boden „verschulmeistert“ wird. Das 
ganze Leben wird uns von der Wiege bis zur Bahre 
ins System gebracht. Wir sollenallenachVorschrift 
wachsen, leben und wirken; kaum auBert sich irgend 
eine neue Erscheinung, sofortsindauch die Metho- 
diker undSystematiker dabei, um sie wissenschaft- 
lich einzuordnen und in Zucht zu nehmen.

Man halt der Rosę keine Vortrage dariiber, daB 
sie zu bliihen hat, sie tut es aus eigener Kraft. Man 
braucht auch dem Kinde nicht zu sagen, daB es 
religiós empf inden miisse, braucht ihm fiir seine reli- 
giósen Bedurfnisse keinen Lehrplan auszuarbeiten. 
Man braucht ihm auch keinen methodischen Zei- 
chenunterricht zu geben, es nicht nach fein aus- 
gesonnenem System sprechen und sehen zu lehren. 
Alles das wachst von selbst und wachst von selbst 
besser, ais wenn man es mit kiinstlichen Mitteln 
hervorbringen will. Aber diese ganze schlichte 
Wahrheit lag unter einem Wust von theoretischer 
Geistesarbeit unserer Akademiker und Erziehungs- 
methodiker begraben. Die groBe Entdeckung un-
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serer Tage ist die Entdeckung des Kindes. Das Kind 
vor den Schulmeistern zu retten, ist jetzt diedring- 
lichste und verdienstlichste Tat. Und zwar vor den 
Schulmeistern in und auBer dem Hause, denn lei- 
der wird auch im Hause vom ersten Tage an an 
den Kindern viel zu viel geschulmeistert. Die Miitter 
haben leider Gottes oft Kindergarten besucht und 
ihr Lehrerinnenexamen gemacht. Auch sie sind 
geladen mit gelehrter Padagogik und wollen na- 
tiirlich am eigenen Kinde dereń Richtigkeit be- 
weisen und vom selbstgepflanzten Baumchen die 
schónsten Friichte ihrer Padagogik pfliicken. Es 
ware ein hóchst verdienstliches Experiment, ein- 
mal in unseren Tagen ein Geschlecht von Kindern 
heranwachsen zu lassen, um das sich kein einziger 
berufsmaBiger Erzieher bemiiht hat. Man wiirde 
erstaunt sein iiber die starkę geistige und mora- 
lische Entwicklung dieser Menschen und sich gar 
nicht erklaren konnen, wo sie das alles herbe- 
kommen haben. Ich mache, um mich und andere 
zu uberzeugen, zum Teil dieses Experiment schon 
mit meinen eigenen Kindern, zum T e i l  nur, weil 
der Staat von ihnen Zeugnisse fordem wird, die 
ich ihnen leider selbst nicht ausstellen darf. Aber 
was ich bei diesem Versuche erlebe, das setzt mich 
und alle, die es beobachten, in Erstaunen und ist 

zugleich die harteste Kritik, die ich an den 
friiheren Erziehungslehren iiben kann.
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4. W as soli eine neue  Erziehungslehre leisten?
Seitdem wir eine starkę Erziehungsreform in 

Deutschland haben, also seit etwa zehn Jahren, 
treten die Bestrebungen der Psychologen gebiete- 
risch hervor. Diese Manner haben recht insofern, 
ais sie ais Grundlage aller geistigen Beeinflussung 
eine genaue Kenntnis der kindlichen Seele fordem. 
Denn diese Kenntnis muB dem Erzieher leisten, 
was die anatomische Kenntnis dem Arzte leistet. 
Wir durfen nicht weiter am unbekannten Objekte 
mit unzulanglichen Mitteln operieren. Das ist ein 
wissenschaftlicher Fehler, der sich zugleich ais In- 
humanitat auBert. Wer also nicht aus eigener, 
jahrelanger griindlicher Beobachtung das ganze 
Denken, Fiihlen und Wachsen der kindlichen Seele 
einigermaBen kennt, der ist zum Erzieher unge- 
eignet. Es sind’s demnach die meisten der deut- 
schen Mutter, auch die meisten der deutschen Va- 
ter. Was bei ihnen den Mangel an Beobachtung 
einigermaBen ausgleichen kónnte, ist die Summę
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an Liebe. Die wird sie davor behiiten, mit gleicher 
Strenge einzuschreiten, mitderdervonseinerAmts- 
und Berufstiichtigkeit durchdrungene Erzieher vor- 
geht, der gerade in der MiBachtung kindlicherAuBe- 
rungen und in ihrer Bekampfung die selbstbefrie- 
digende Betatigung seiner Pflicht empfindet. Mit 
naturlichem Instinkte finden Miitter immer noch 
aus eigener Kraft am besten die Mittel, ihrem 
Kinde gerecht zu werden. Um so besser, je weniger 
sie von Pastoren und Schulmeistern gehórt und 
gelernt haben. Denn wenn sie erst, um ein Beispiel 
zu nennen, den barbarischen Erziehungsgrundsatz 
des alten Juden Jesus Sirach ais góttliche Weisheit 
verehren gelernt haben, daB man die Liebe zum 
Kinde an der Strenge der Rutę erkenne, dann ist an 
ihnen schon das Beste zum Erzieherberuf verdor- 
ben. Ein kleines Kind soli nie geschlagen werden, 
Weil es keine Schlage yerdient. Die vermeintlichen 
kindlichen Verfehlungen sind AuBerungen der 
Schwache und Unerfahrenheit. Ein Kind schlagen, 
Weil es ein kostbares Glas zerbrochen hat, beweist 
nur die entsetzliche Gedankenlosigkeit und Bruta- 
litat der Mutter. Woher in aller Welt soli ein Kind 
wissen, daB Glas zerbrechlich ist? Woher wissen, 
daB es einen Wert hat ? Vorher hat ihm die Mutter 
hundertfach Steine in die Hand gegeben und sich 
daran gefreut, wenn das Kind sie zur Wiege hinaus- 
warf. Daraus hat das Kind gelernt, daB Gegen-
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stande zu Boden werfen Larm macht und eine 
lustige Sache ist. Es handelt also ganz im Zuge der 
angelernten Praxis. Und nun auf einmal setzt es 
Priigel fur eine Handlung, die bisher Beifall fand. 
Wie soli das Kind darin einen Ansporn zum Guten 
finden? Was soli das anderes zeitigen, ais das 
Rechtsgefiihl, die Liebe, das Vertrauen und die Le- 
bensfreudigkeit des Kindes zu zerstóren ? Ein Kind 
erziehen heiBt, es einfiihren in die ihm unbekannte 
Welt. Wenn wir Erwachsenen plotzlich nach China 
versetzt werden, so begehen wir unausgesetztHand- 
lungen, die dort ais strafwurdig gelten, und wenn 
wir arglos einen offen stehenden Tempel betreten, 
so sind wir deshalb des Todes. Wir wiirden die uns 
dort bereitete Wiirdigung und Behandlung ais 
schweres Unrecht empfinden. Weshalb straft man 
uns, so wiirde man fragen, fur Handlungen, die 
wir selbst nicht ais Schuld empfinden ? Und so muB 
in allen Fallen auch das Kind urteilen, sofern es 
eines Urteils fahig ist. Da es aber nicht imstande 
ist, die Handlungen des strengen Erziehers zu ver- 
stehen, so wirkt die Strafe nur verwirrend, ab- 
schreckend und yerbitternd.

Eine liebevolle Mutter, die sich einlebt in das 
Wesen ihres Kindes und die kindliche Ohnmacht 
richtig einschatzt, ist vor solchen MiBgriffen ge- 
schutzt. Sie muBte nur ihre eigenen Erfahrungen 
so stark geltend machen, daB sie sich damit auch

So



Was soli eine neue Erziehungslehre leisten?

der Schule und aller Erziehungstheorie gegeniiber 
zu behaupten wagt. Was ihr die heutigen akade- 
mischen Psychologen an neuen wissenschaftlichen 
Ergebnissen mitteilen, kann sie nicht iiberraschen, 
kann ihr bestenfalls eine Bestatigung der eigenen 
Erfahrungen sein. Was niitzt es uns Erziehern, 
wenn durch io ooo Experimente die Ermiidungs- 
grenze der Kinder bei geistiger Arbeit wissenschaft- 
lich festgestellt wird ? Am Gahnen, an der schlaffen 
Haltung, am Ton der Sprache, an der Gesichts- 
farbe und dem ganzen Gesichtsausdruck erkennt 
eine sorgsame Mutter auch ohne gelehrteStatistiken, 
wann ihr Kind ermiidet. Es kann ihr nur schaden, 
wenn sie die an fremden Kindern gemachten Be- 
obachtungen hoher bewertet, ais die eigenen am 
eigenen Kinde gemachten, wenn sie wieder in den 
alten Fehler yerfallt, sich aus der Wissenschaft 
fur ihre Praxis Belehrung zu holen. Unsere ganze 
moderne Schulhygiene, so notwendig sie war, muB 
sich vor dem Fehler hiiten, sich nun wieder in eine 
Erziehungstheorie einzwangen zu lassen und da- 
durch tyrannische Gewalt zu gewinnen. Die ganze 
Subsellienfrage zum Beispiel, von der man jetzt 
so viel Redens macht, ist nur ein trauriger Not- 
behelf. Ich bin von jeher der Meinung gewesen, 
daB d i e Bankę fiir Kinder die besten sind, auf denen 
man am wenigsten sitzt; wenn erst Gefahr besteht, 
daB durch zuvieles Sitzen korperliche Schadigungen

4* S i



Was soli eine neue Erziehungslehre leisten?

eintreten, dann muB man nicht bessere Bankę 
bauen, sondern man muB das viele Sitzen vermei- 
den. Eine Kultur, die nur mit korperlichen Ge- 
brechen zu erkaufen ist, ist nicht der Miihe wert, 
ist schlimmer ais Unkultur. Das kann unmoglich 
der Zweck des Lebens sein, sich durch eine un- 
gesunde Vorbereitung fiirs Leben selbst unbrauch- 
bar zu machen. Unsere ganze Erziehung, wenn sie 
uns soviele Kriippel, korperlich miBbildete, schief 
gewachsene, hohlbriistige, kurzsichtige, blutleere, 
nerv5se und deshalb auch willensschwache und 
verdrossene Menschen groBzieht, ist auf dem Irr- 
wege, und alles, was schuld ist an dieser Verirrung, 
muB so friih wie moglich aus dem Leben derVólker 
ausgemerzt werden.

Man behauptet zwar heute, daB fiir den soge- 
nannten gebildeten Menschen diese und jene Kennt- 
nisse notwendig waren, und daB diese Kenntnisse 
nur durch eine tagliche Sitzarbeit der Jugend von 
mindestens sieben bis acht Stunden zu erreichen 
waren. Wann endlich wird man erkennen, daB das 
einfach theoretische Willkur ist ? Man braucht die 
Dinge, die man uns heute ais unerlaBlich nennt, 
nur zu streichen, und dann sind sie einfach weg. 
Man frage einmal die Chinesen, was fiir das Leben 
in China an Bildung unerlaBlich ist. Wir hóren, 
daB einer dort bis zum 70. Jahre Prufungen be- 
stehen muB, um in den Vollbesitz chinesischer Bil-
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dung zu kommen. Alles das, was dort die Leute 
ais unerlaBlich fordem, gilt uns nichts. Wir sind 
der Meinung, daB sie viel besser taten, ihre Schulen 
und Hochschulen zu schlieBen und ihre Leute ein- 
mal iiber das chinesische Land hinaus in das Leben 
anderer Volker blicken zu lassen. Es kónnte ihnen 
kaum ein groBeres Gliick zustoBen, ais wenn ihre 
Tradition einmal etwas in Vergessenheit kame,und 
sie den Versuch machten, einmal aus eigner Kraft 
ein neues Leben zu beginnen. Aber wir selbst 
stecken auch so im Chinesischen, wir haben ganz 
verwandte Zustande, nur daB es uns nicht zum 
BewuBtsein kommt. Was geht unsere Kinder z. B. 
der ganze konfessionelle Hader der Kirchenvater 
vom zweiten nachchristlichen Jahrhundert bis in 
unsere Tage an? Was sollen sie sich um die un- 
fruchtbaren Streitigkeiten kummern, die iiber die 
Gottgleichheit oder Gottahnlichkeit Christi ausge- 
kampft wurden, iiber die Abendmahlslehre und die 
Frage, ob auch die Laien Kelch und Brot oder nur 
den Kelch oder nur Brot bekommen diirfen und 
dergleichen Dinge mehr? Was geht sie das ganze 
kleinstaatliche Getriebe der altgriechischen Politik 
und was der ganze historisch so schlecht beglau- 
higte Aufbau der altromischen Republik an ? Friiher 
uieinte man, der Mensch konne nicht gebildet sein, 
wenn er nicht in der griechisch-rómischen Mytho- 
logie und Lyrik zu Hause ware. Zu Schillers Zeiten
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dichtete man noch ganz mit dem Gedanken- und 
Gestaltenvorrat von Ovids Metamorphosen. Heute 
kummert sich um Daphne, Phyllis, Chloe, Damon 
und andere poetische Namen nicht einmal die ly- 
rische Dichtung, und es gilt ais geschmacklos, wenn 
man von Jupiter Pluvius oder vom Sonnengotte 
Phoebus spricht. Man findet dergleichen nur noch 
in den Schulaufsatzen hoherer Tóchter und in hu- 
moristischen Versen.

Die neue Erziehungslehre wird sich vor allem 
also vor dem zu hiiten haben, was man von ihr 
fordert, und was sie zu leisten schon wieder An- 
stalten macht: namlich ins System zu geraten. Das 
heiBt, positiv ausgesprochen: die neue Erziehungs
lehre muB aufgebaut werden ausschlieBlich auf der 
Beobachtung des Kindes, und aus der Beobach- 
tung und Kenntnis des Kindes muB ihr die Fahig- 
keit erwachsen, die Natur des Kindes ohne Gewalt 
richtig zu leiten und das Kind in eine gesunde 
Lebensgemeinschaft zu stellen. Das erste also ist 
und bleibt richtige Beobachtung des Kindes. Es 
wird gut sein, sich dazu mit den Grundsatzen der 
Biologie bekannt zu machen. Man muB wissen, 
was der Mensch an sich bedeutet, daB das neu- 
geborene Kind nicht ein Anfang, sondern die Kró- 
nung einer unendlichen Entwicklung ist, das Erbe 
von Kraften, die sich nur in einer ungeheuer langen 
Kette von Ahnen zu dieser auBeren Gestalt und zu
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diesen geistigen Anlagen entwickeln konnten. Ein 
Studium seiner kórperlichen Funktionen und die 
Beobachtung, wie das Korperliche auf das Geistige 
wirkt, eins das andere bedingt, das allmahliche Er- 
wachen des BewuBtseins und der langsame Fort- 
schritt im ganzen geistigen Leben, alles das muB 
doch genau kennen, wer einen bestimmenden Ein- 
fluB auf die Entwicklung des Kindes gewinnen will. 
Unter ,,richtiger Leitung" wird man zumeist Be- 
friedigung der kindlichen Wunsche verstehen, die 
sich in Fragen und Bitten auBern.

Hier wird natiirlich die Kritik sofort einsetzen 
und sagen, die Erziehung bestehe gerade darin, daB 
man an Stelle des kindlichen Willens den Willen 
des Erziehers setzt. Mit einem Wort ist dieser fun- 
damentale Streit nicht zu entscheiden. Wir werden 
in diesem ganzen Buche damit zu rechnen haben. 
Das ist ja gerade das letzte Problem der Erziehung, 
das ist der Gegensatz zwischen alter und neuer Er
ziehung, daB die eine das Autoritatsprinzip un- 
erschuttert hochhalt, und die andere das Recht der 
Kinder predigt. Schon jetzt miissen wir uns gegen 
eine Kritik verwahren, die durchUbertreibung eines, 
wie wir fest iiberzeugt sind, verniinftigen Gedan- 
kens/die Sache ins Absurde und Lacherliche ziehen 
will. Wir kennen die Einwande unserer Gegner 
und wollen sie ihnen vorweg nehmen: Wenn also 
ein Kind vom Arm der Mutter aus dem dritten
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Stock hinunter springen will, so muB die Mutter 
ihm das erlauben. Wenn ein Kind ins Feuer fassen 
will, so muB man dem heiligen Willen des Kindes 
natiirlich Folgę leisten. Denn die Eltern, die sollen 
ja jetzt erzogen werden, die Kinder aber, die haben 
natiirlich immer Recht, ihnen muB der Wille ge- 
schehen. — Ich sehe sie leibhaftig vor mir, diese 
gekrankten Autoritatshiiter, denen so bange ist um 
ihre Gottahnlichkeit, die es so gar nicht ertragen 
konnen, wenn man ihnen womoglich im Beisein 
ihrer Kinder sagt, daB sie auch einmal Unrecht 
haben kónnten und nicht Vorbild unter allen Um- 
standen sind. Wir wollen ihnen aber auch den 
Kampf so leicht nicht machen. Zu dem vielen Ar- 
ger, den sie mit uns haben, wollen wir ihnen auch 
noch die Miihe auferlegen, sich scharf mit uns 
auseinanderzusetzen, und wir wollen es ihnen 
so schwer wie móglich machen.

Nein, das Kind soli nicht zum Fenster hinaus- 
fallen diirfen, aber es wird sehr niitzlich sein, das 
kleine Kind auf ebener Erde einige Małe auf die 
Nase fallen zu lassen. Das bleibt keinem Kinde 
erspart, und an diesem hóchst eindrucksvollen Bei- 
spiel muB es das Gesetz von der Anziehungskraft 
der Erde kennen lernen. Es muB sich auch den 
Finger verbrennen: wir haben es alle getan, und 
es ist uns gut bekommen. Es muB aus der Er- 
fahrung lernen, woriiber wir im ganzen Leben
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nicht hinauskommen, daB es Naturgesetze gibt, 
gegen die man nicht ankann. Weshalb fallen denn 
jungę Fiichse und jungę Ziegen nicht die Mauern 
hinunter? Und weshalb verbrennen sie nicht im 
Feuer? Ich habe noch nie im Leben von einem 
verungliickten jungen Fuchs gehórt; auch nie ge- 
hort, daB z. B. eine Henne ertrunken ware. Die 
Tiere wissen alle ganz genau, wie sie zu leben 
haben und haben doch keine Gouvernante gehabt 
und keine Schule besucht. Woher lernen sie denn 
das alles? Sie leben so yerniinftig, daB sie selbst 
den erwachsenen Menschen beschamen kónnen. 
Sie fressen und trinken nichts, was ihnen schadet. 
Sie gehen nicht an Alkohol- und Nikotinvergiftung 
zugrunde, sie sterben in der Freiheit nicht am Fett- 
herz, auch nicht an UnmaBigkeit. Sollten die Men
schen, wenn man ihre Erziehung nur nicht allzu 
kiinstlich gestaltet, nicht dieselbe Fahigkeit zum 
Leben sich durch das Leben selbst erringen?

Die Kinder richtig leiten heiBt also, ihnen Ge- 
legenheit geben, die notwendigen Lebenserfahrun- 
gen zu sammeln. Und damit sind wir schon zu 
der dritten Forderung gelangt: Wir schaffen den 
Kindern diese Moglichkeiten, wenn wir sie mit an- 
deren Menschen, am besten mit anderen Kindern, 
in die rechte Lebensgemeinschaft bringen. Dann 
lernen sie auch an den Erfahrungen der anderen 
und lernen vor allem, ihren eigenen berechtigten
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Eigenwillen in das rechte Verhaltnis zu den zahl- 
reichen anderen gleichberechtigten Eigenwillen zu 
setzen. Das ist es, was wir eine Erziehung durchs 
Leben nennen. So soli sich das Leben im Leben 
und am Leben formen, und von ihm jede unniitze 
Einschrankung und jeder willkurliche Eingriff 
ferngehalten werden. Wir brauchen nicht zu fiirch- 
ten, daB in unserem heutigen Kulturleben ein 
junger Mensch zu kurz komme an Anregungen, 
oder daB er inmitten der engwohnenden Menschen 
ais Wilder oder auch nur ais Sonderling aufwachse. 
Wir haben im Gegenteil die Pflicht, dafiir zu sor- 
gen, daB das jungę Geschlecht nicht zu sehr unter 
die Walze des Massenlebens gerat und dort von 
Masseninstinkten, vom Massenwillen geformt und 
mit fortgerissen in der Allgemeinheit ais einer der 
Unzahligen verschwindet. Unsere Schulerziehung 
sieht es auf Uniformierung ab. Das gleiche tut 
unser Heer, das gleiche die Gesellschaft; um so 
gróBer ist die Pflicht der hauslichen Erziehung, die 
leider auch dazu neigt, dem groBen Massenbetrieb 
vorzuarbeiten, durch Pflege des personlichen Le- 
bens und des eigenartigen hauslichen Familien- 
geistes dem Ansturm der auBeren uniformierenden 
Machte Widerstand zu leisten.

Unsere moderne Erziehungslehre muB dem Er- 
zieher den Willen starken und die Mittel lehren, 
wie er in den Kindern das Wichtigste am Leben,
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namlich das Vertrauen auf die eigene eingeborene 
Natur und die Ausbildung der natiirlichen Krafte 
weckt und sichert. Der Vorwurf eines radikalen 
Indmdualismus wird von uns nicht ais Vorwurf, 
sondern ais hochstes Lob empfunden. Denn „radi- 
kal“  heiBt „griindlich“ , und „Individualismus“ 
heiBt ,,Personlichkeitskultus“ . Wir brauchen heute 
in Deutschland nichts mehr, ais einen griindlichen 
Persónlichkeitskultus. Das sollten gerade die er- 
kennen und uns danken, die eine schlotterndeAngst 
vor der Demokratie haben und sich ais Aristo- 
kraten des Blutes oder des Geistes fiihlen. Denn 
unsere neue Padagogik hat es darauf abgesehen, alle 
Geisteskrafte, die im deutschen Volkeschlummern, 
und alle Persónlichkeitswerte zur freien Entfaltung 
zu bringen. Das heiBt, der Menschheit den Weg zur 
Aristokratie óffnen, heiBt zugleich aber auch, die 
notwendigen, weil natiirlichen, Standesunterschiede 
anerkennen. Denn die Natur ist n i c h t  demo- 
kratisch. Sie schafft die verschiedenen Intelligen- 
zen und sorgt dafiir, daB ein Bergmannssohn ais 
Begriinder eines neuen Zeitalters sich iiber Kaiser 
und Papste erhebt, daB aus dem Hause eines Bak- 
kers der aristokratische Geist eines Schiller auf- 
wuchs. Es muB zum allgemeinenBewuBtseinkom- 
uien, daB die Summę an geistiger Kraft, die in un- 
serem Volke wohnt, ein natiirliches Kapitał ist und 
uiehr bedeutet ais das gemiinzte Kapitał und die
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materiellen Krafte des Landes, und daB es eine 
schlechte Nationalókonomie ist, die dieses hóchste 
Kapitał unentwickelt und tot liegen laBt oder durch 
falsche Behandlung niederhalt und entwertet. So 
ist Erziehung nicht nur fur den einzelnen, der er- 
zogen wird, sondern fiirs ganze Volk und damit fur 
die ganze Menschheit die wichtigste Aufgabe.Wenn 
eine fehlerhafte Erziehung sich eingebiirgert hat, 
so werden davon nicht bloB einzelne Kindergene- 
rationen getroffen, sondern es leidet darunter der 
gesamte kulturelle und damit auch materielle Zu- 
stand des Volkes. Es gibt deshalb niemanden, der 
an Erziehungsfragen nicht interessiert ware, es 
gibt also auch niemanden, der ein Recht hatte, ir- 
gend jemand von der Mitarbeit an der Erziehung 
auszuschlieBen. Der schlimmste Fehler des vorigen 
Jahrhunderts war der, daB man die Verantwortung 
der Erziehung einer dazu eingesetzten Behórde 
glaubte uberlassen zu kónnen. Eine Behórde kann 
das gar nicht leisten, denn eine Behórde macht 
keine Kultur, hat nie Kultur gemacht, sondern 
kann bestenfalls die Kultur regieren und walten 
lassen. Die Erziehungsaufgabe ist viel zu mannig- 
faltig und weitschichtig, ais daB sie von irgend 
einem Punkte aus auch nur iibersehen, geschweige 
denn geleitet werden kónnte. Eine Aufgabe, die 
nur durch das Zusammenwirken aller Volkskrafte 
befriedigend geleistet werden kann, und von der
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das Beste in jeder einzelnen Familie erledigt werden 
muB, darf man nicht in fremde Hande legen mit 
dem Vertrauen, daB die beamteten Herren die Sache 
schon richtig machen werden. Durch dieses so an- 
erkennend aufgenommeneVertrauen auf diehohen 
und hóchsten Schulbehórden hat das deutscheVolk 
verlernt, an einer seiner wichtigsten Lebensauf- 
gaben selbsttatig mitzuarbeiten. Das wird sich 
schwer wieder gut machen lassen. Der einzige Weg 
dazu ist, daB man die starr hingepflanzten Autori- 
taten bekampft, sie in ihrer Unzulanglichkeit be- 

leuchtet und dem Volke das Gewissen scharft 
fur Fragen, die eben im besten Sinne 

Volksfragen und nur Volksfragen 
sind. Es wird eine Hauptaufgabe 

der neuen Erziehungslehre 
sein, in diesem Sinne auf- 

klarend und aufriit- 
telnd zu wirken.
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5. Natiirliche Erziehung.

Unser neues Erziehungsverfahren muB auch 
seinen neuen Namen haben. Ich wurde es natur- 
wissenschaftlich nennen, wenn das nicht den Ver- 
dacht erwecken kónnte, daB hier nun wieder ein 
wissenschaftliches System aufgebaut werden sollte, 
dem dann das Schicksal aller Systeme vorauszu- 
sagen ware. Darum handelt es sich nicht, sondern 
es handelt sich um eine Erziehung, die der Natur 
nachgeht und der Natur ihr Recht verschaffen will. 
Man wird schnell mit dem Einwand bereit sein, 
daB das ja nichts anderes sei, ais eine Neubelebung 
des Rousseauschen Erziehungssystemes, das durch 
die Erfahrung schon widerlegt sei. Ruckkehr zur 
Natur hatte sich ais eine Paradoxie erwiesen. Es 
ware unmoglich, eine Erziehung zu fordem, die 
uns statt vorwarts zuriick fiihre und die Errungen- 
schaften der Kultur nicht nur ignorieren, sondern 
bekampfen wolle.
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Sehr richtig. Davon ist aber auch gar nicht die 
Rede. Nichts, was die Kultur geschaffen hat, soli 
zerstort werden. Kein Kulturgebiet soli der Jugend 
und den kiinftigen Geschlechtern verschlossen wer
den, kein Lebensgebiet versperrt, keine Wissen- 
schaft eingeengt. Nur eines soli geleistet werden: 
daB die Entwicklung jedes einzelnen Menschen 
seiner Natur gemaB und im groBen Strome der na- 
tionalen und menschlichen Entwicklung sich frei 
gestalten kann. Ich zweifle nicht, daB man eine 
solche Stellung zur Erziehung erst gewinnen konn- 
te, nachdem uns die Naturwissenschaften und auch 
die philosophische Spekulation den Weg geebnet 
hatten. Wenn wir heute das Kind nicht ais Einzel- 
wesen betrachten, auch nicht erst von der Stunde 
seiner Geburt an ais Lebewesen bewerten, sondern 
eindringen in die Geheimnisse der Entwicklung, 
wie sie bestimmt wird durch eine unabsehbare, nach 
Millionen Jahren zahlende Vorgeschichte jedes ein
zelnen Kindes, und wenn wir die Erziehung be- 
ginnen mit einem Studium der Eltern und einer 
Untersuchung iiber die Frage, was infolge jener 
Vererbung aus Urzeiten her dieses neue Lebewesen 
an Kraften und Trieben mitbringen kann und vor- 
aussichtlich mitbringen wird, so ist das allerdings 
eine naturwissenschaftliche Betrachtung des Pro- 
blems und einStuckmodernsterallgemeinerNatur- 
und Weltbetrachtung. Wir sind alle zu Biologen
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geworden. Selbst die Kirchenglaubigen miissen 
auch diesen Schritt mitmachen, wenn sie nicht dem 
Spott der Wissenschaft yerfallen wollen. Sie folgen 
auch, ebenso wie sie Keplers, Galileis und Newtons 
erst bitter bekampfte Lehren dann doch in ihre 
Glaubenssysteme aufnahmen. Sie folgen, weil sie 
folgen miissen, weil sie sonst mit ihrem ganzen 
Denken aus der Reihe der Lebenden gestrichen 
wiirden. Selbst der Vorkampfer jesuitisch-christ- 
licher Weltanschauung, Pater Wasmann, ist unter 
die Biologen gegangen. Tatę er es nicht, so konnte 
er nicht an der naturwissenschaftlichen Arbeit teil- 
nehmen. Also miissen auch wir Erzieher den Schritt 
mitmachen und unsere Erziehungsarbeit den Er- 
kenntnissen unterordnen und einordnen, die unser 
ganzes wissenschaftliches Leben beherrschen. Wer 
das Kind so ais den Trager einer unendlichen Ent- 
wicklung, betrachten lernt, ais den letzten SchluB, 
die Summę von unabsehbaren und aus weitester 
Ferne bis in die Gegenwart hineinreichenden Kraf- 
ten, und wer diesen ganzen Aufbau mit der heiligen 
Scheu betrachtet, die er etwa einer viel unbedeu- 
tenderen Schopfung, etwa einem menschlichen 
Bau, dem Parthenon, dem Kólner Dom gegenuber 
empfindet, wer sich dabei bewuBt wird, daB seit 
Millionen von Jahren der in der Natur schaffende 
und gestaltende Geist bauen und bilden muBte, 
um schlieBlich dieses Kunstwerk ins Leben zu
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rufen; der wird die Hande in stummer Bewunderung 
sinken lassen, und wofern er noch einen Funken 
echter Frommigkeit in sich hat, in anbetender 
Riihrung vor diesem Wunder derSchopfung stehen. 
Er wird sich vor allem aller Werturteile enthalten 
und nicht sofort von Siinde, von gut und schlecht, 
von minderwertig, dekadent, inferior sprechen, 
sondern erst einmal abwarten, beobachtend dabei 
stehen, um zu erfahren, was ihm die Natur in dieser 
neuen Schópfung geschenkt hat.

Man komme uns nicht mit dem verachtlichen 
Vorwurf der Gefiihlsduselei und der Kinderverhim- 
melung, mit dem die Selbstgerechten und auf ihre 
Kurzsichtigkeit Stolzen uns und unsere Arbeit ver- 
achtlich machen wollen. Dieselben Menschen, die 
vor irgend einem altbiblischen Textworte ais der Of- 
fenbarung góttlicher Weisheit kritiklos in die Knie 
sinken, haben vor diesen viel sprechenderen und 
viel iiberzeugenderen Offenbarungen des Welt- 
geistes eine emporend geringe Achtung.

Was die Natur in dieses Kind an korperlichen 
und geistigen Fahigkeiten hineingelegt hat, dafiir 
ist das Kind nicht verantwortlich zu machen. Das 
ist das Gegebene, mit dem sich zunachst einmal 
der Erzieher ais mit einem Gegebenen, Unabwend- 
baren abzufinden hat: Wir konnen aus einemKinde 
uiit dunklem Haar und dunklen Augen kein blon- 
des mit hellen Augen machen, und alle Bemiihun-
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gen nach dieser Richtung hin wiirden ais Brutalitat 
und kórperliche Mifihandlung verurteilt werden. 
Wir kónnen aber auch aus einem Kinde von lang- 
samem Geiste, von schwerfalligem Denken, von 
Mangel an kiinstlerischer Veranlagung ebenso- 
wenig ein geistig bewegliches und ein kunstlerisch 
empfangliches Kind durch Erziehung heranbilden. 
Das ist das Feld, wo die neue Erziehung ihre Ar- 
beit anzufangen hat: Sie muB endlich dieGrenzen, 
die letzten Moglichkeiten ihrer Arbeit im voraus 
feststellen, damit sie nicht fortfahrt wie seit Jahr- 
hunderten mit ungeeigneten Anspriichen an un- 
geeignete Objekte die Jugend und sich selbst zu 
qualen.

Es gibt Menschen, die nie und niemals eine 
fremde Sprache beherrschen lernen. Diese Men
schen sind deshalb nicht dumm, aber es ist ihnen 
diese partielle Fahigkeit fur das Sprachliche von der 
Natur versagt. Es gibt andere Menschen, die emi- 
nent fur Musik befahigt auch ein partielles musi- 
kalisches Gedachtnis haben, das sie in den Stand 
setzt, eine einmal gehórte Melodie sofort zu repro- 
duzieren, und dieselben Menschen beweisen sich 
auf anderen Gebieten geistiger Arbeit und Repro- 
duktion ais vollig unfahig. Es gibt Kinder, die von 
diesem einen Lehrer unfahig sind zu lernen, wah- 
rend sie bei dem anderen denselben Stoff iiber- 
winden, und umgekehrt. Es braucht also nicht an
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den Methoden, nicht am Lehrer zu liegen, sondern 
es liegt an der Disharmonie zwischen der Natur 
des Lernenden und Lehrenden. Goethe sagte in 
ahnlichem Sinne: Wir lernen nur von dem, den 
wir lieben. — Unsere naturliche Erziehung wird 
von keinem Menschen eine Leistung verlangen, 
fur die ihm nicht erwiesenermaBen Befahigung 
von Natur gegeben ist.

Das neue Erziehungsverfahren wird sodann von 
der Kindheit nichts fordem, was die Natur der Kin
der im wesentlichen nicht selbst fordert. Man wende 
uns nicht ein, daB die kindliche Natur keine eigene 
Fiihrung habe, daB deshalb die Kinder ohne rich- 
tige Anleitung unentwickelt blieben oder auf fal- 
sche Bahnen gerieten. Das ist die alte Meinung, 
aber gerade sie muB aufs entschiedenste bekampft 
werden. Wieder ist es die Naturwissenschaft, die 
uns daruber belehrt, daB die Entwicklung des Kin- 
des ihren stetigen, starken Fortgang nicht nur in 
den ersten neun Monaten von der Befruchtung des 
mutterlichen Eies bis zur Geburt nimmt, sondern 
daB dieses man kónnte sagen methodische Fort- 
wachsen aller zum Menschen gehorenden Organe 
und Krafte sich auch nach der Geburt fortsetzt. 
Der Mensch wachst korperlich und wachst damit 
zugleich auch geistig. Mit der Zunahme des Ge- 
hirnes nehmen auch die Denkfunktionen und 
die Antriebe zum Handeln zu. Dem Menschen
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wachst der Verstand ebenso wie ihm die Haare 
wachsen, und er bekommt Gedanken und Spra- 
che ebenso, wie er Zahne bekommt. Das Mittel, 
dessen sich die Natur zur Entfaltung der Krafte 
bedient, ist stets Bewegung. Es gibt keine Kinder, 
die nicht den Trieb nach korperlicher und geistiger 
Bewegung hatten. Sind sie kórperlich und geistig 
untatig, so ist damit der Beweis gegeben, daB sie 
krank sind.

Das normale Kind dient unbewuBt den Geboten 
der Entwicklung und zwar durch das Mittel, das 
wir S p i e 1 nennen. Das Spiel steht oder stand vor- 
dem bei allen Erziehern von rechter Wiirde in Ver- 
ruf. Man glaubte, daB jedenfalls mit dem Beginn 
des Schulbesuches das Spiel sein Ende nehmen 
miisse, daB dann der Ernst des Lebens beginne. 
Sonderbar, daB es unserer Zeit aufgespart blieb zu 
erkennen, wie ernst es gerade die Natur mit dem 
Spiel meint: wie wichtig, wie unerlaBlich fur den 
ganzen kórperlichen, geistigen, moralischen Auf- 
bau des Menschen dieser von engherzigen Schul- 
fuchsern nur auf die friihesten Kinderjahre be- 
schrankte, in Wahrheit jedes gesunde Leben bis 
an das Lebensende in freudige Tatigkeit setzende 
Trieb ist. Was ist denn unser Schauspiel ? Was sind 
unsere Konzerte ? Was ist unsere ganze Kunst]denn 
anderes ais ein Spiel? Was wiirde unser Leben be- 
deuten, wenn wir das Spiel austilgenwollten? Wis-
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sen denn die diisteren Schulmonarchen nicht, daB 
die ganze von ihnen mit Worten so hoch geprie- 
sene Kultur von Griechenland nichts anderes ist 
ais eine Spielkultur? Denn der Parthenon, die Pro- 
pylaen, die Wandelhallen der Stadt, die Festziige 
an den Panathenaen, die Schaustellungen im Dio- 
nysostheater, der ganze Marmorschmuck der Stadt, 
diente er etwa den rohen Lebensbediirfnissen ?Oder 
war es nicht ebenso wie die ganze Philosophie und 
fast die ganze Literatur entweder reines geistiges 
Spiel, oder ein durch das Spiel gemilderter und ver- 
sóhnlich gestalteter Ernst des Lebens? Das Spiel 
also der Kinder muB, wie es ihre Natur verlangt, 
endlich wieder ais die wichtigste, ernsteste, not- 
wendigste Lebensbetatigung der Kinder in sein 
volles Recht eingesetzt werden. Nicht darf der Er- 
zieher glauben, daB er ein Recht habe, die Kinder 
mit ernsten Dingen zu ąualen und ihnen das Spiel 
nur ais Pramie in kleinen Dosen zuzumessen. Die 
ganzen neuen Errungenschaften padagogischer 
Einsicht sind ja nichts anderes ais die Erkenntnis, 
daB die alte, zu ernsthafte Erziehungspraxis den 
Weg zuriickfinden muB zu den ewigen und deshalb 
auch wahren Gesetzen der Natur. Nicht der mensch- 
lichen Natur allein, auch die Tiere entwickeln ihre 
Krafte im Spiel. Alles was auf Erden jung ist, 
spielt. Gespielt haben die jungen Griechen, gespielt 
die jungen Romer, gespielt die Kinder unserer ger-
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manischen Vorfahren, spielend sehen wir die Kin
der abgebildet auf den Wandgemalden der alten 
Agypter, spielend finden die Reisenden in den ent- 
legensten Orten der Erde die Kinder der Grón- 
lander und Eskimos, die Kinder der Siidseeinsu- 
laner und Feuerlander, spielend wie die jungen 
Fiichse unter den Augen der Mutter und wie die 
jungen Affen, die sich in den Lianen des Urwaldes 
schaukeln, spielend finden wir die Fliegen und 
Miicken, die ganze Welt ist erfiillt von dem Gebot 
und der Lust des Spieles. Und wohin man den Blick 
richtet, da sieht man die Jugend jeglicher Kreatur 
im Spiel sich fur den Kampf des Lebens riisten. 
Zu dieser natiirlichsten Lebensbetatigung kehren 
auch die Erwachsenen zuriick, sowie sie die Not- 
durft des Lebens bezwungen haben. Im Spiel feiern 
die Sieger ihre Triumphe, spielend erinnern sich 
die Indianer im Kriegstanz an die Erregungen 
des vorausgehenden Kampfes; mit spielendem 
Schmuckwerk verziert der Hóhlenbewohner sein 
schlichtes Tongerat, sowie er den eigenen und der 
Seinen Hunger gestillt und einigeStunden Ruhe und 
Beschaulichkeit gewonnen hat. Immer wieder kehrt 
die Natur zuriick zu dieser ersten und begliickend- 
sten Lebensbetatigung des Spieles. Und nur der 
Schulmeister will das Spiel nicht anerkennen ? Der 
ganze Zwiespalt zwischen Schiller und Lehrer und 
zwischen Schule und Haus ist darauf zuriickzu-

70



Natiirliche Erziehung

fuhren, daB die Schule durch einen harten Schnitt 
der Zeit des Spieles ein Ende setzen wollte und die 
von ihr geforderte Arbeit ais scharfen Gegensatz 
dem Spieltrieb der Kinder entgegenstellte. Solange 
die Schule und ebenso die Erziehung im Hause 
ihre Aufgabe noch in diesem alten Sinne ais einen 
Kampf gegen das kindliche Spiel auffaBt, solange 
ist sie auch noch nicht auf rechter Bahn.

Aufgabe der Erziehung ist es, den Spieltrieb des 
Kindes nach jeder Richtung hin zu benutzen und 
im Sinne der Natur zu verwerten. Es laBt sich lei- 
der auf engem Raume der Nachweis bis ins ein- 
zelne nicht fuhren, daB aus dem Spielen heraus 
samtliche fur das Leben notigen Krafte und Kennt- 
nisse gewonnen werden kónnen und — das eben 
ist unsere neue Forderung — auch gewonnen wer
den miissen. Es ist zu fiirchten, daB dieser Ge- 
danke, auf den ich das Hauptgewicht lege, miB- 
verstanden, und daB sein guter Sinn in Unsinn ver- 
dorben wird. Nichts liegt mir ferner, ais einer Tan- 
delei und einer lappischen Oberflachlichkeit das 
Wort zu reden. Es sollen die Erwachsenen den 
Kindern nicht allerlei spielerische Matzchen vor- 
machen, sie nicht verleiten zu sinn- und witzlosem 
Zeitvertreib, auf den das Kind von selbst gar nicht 
verfallen wiirde. Sie sollen auch nicht in den alten 
Schulmeisterfehler zuriickfallen, nun wieder ein 
kiinstlich ausgeklugeltesSpielsystem lehrplanmaBig
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einzufiihren, und den Kindern das Spiel ebenso zur 
Qual machen, wie sie ihnen bisher die Arbeit zur 
Qual machten. Das alles ware ja wieder contra 
naturam, ware ja wieder Ableitung und Irreleitung, 
Vergewaltigung. Das Kind wiirde dann zum Spiel 
ebenso unlustig werden wie zur Arbeit, wiirde ja 
den Unterschied zwischen Spiel und Arbeit gar 
nicht empfinden. Dieser Fali ist bei manchen Fróbel- 
schen Handarbeiten der Kinder schon jetzt zu be- 
obachten. Ich erinnere mich aus eigener Kindheit, 
daB mir die zu miihsame Papierflechtarbeit nicht 
mehr die Freude des Spieles machte, und daB ich 
dariiber ebenso argerlich und ungeduldig wurde, 
wie spater iiber mechanisches Kopieren grammati- 
scher Regeln. Es ist notwendig, daB ein umfassen- 
des Lehrbuch, das das Thema behandelt, wie der 
den Kindern eingeborene Spieltrieb fur ihre Bil- 
dung fruchtbar zu machen ist, geschrieben wird. 
Das scheint mir die nachste und dringlichste pada- 
gogische Aufgabe zu sein. Ich bin iiberzeugt, daB 
sich zumal unter den riihrigen und einsichtsvollen 
Volksschullehrern viele Hande finden werden, um 
diese Arbeit zu leisten.

Es muB hier, da zweifellos Widerspruch er- 
folgen wird, der wichtigste oder doch gewohn- 
lichste dieser Widerspriiche zugleich abgewiesen 
werden. Die Vertreter der alten Padagogik kónnen 
sich von dem Gedanken nicht losmachen, daB Spiel
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soviel sei wie Schwache und Oberflachlichkeit. Sie 
wissen nicht, daB gerade imSpiel diegróBten Kraft- 
aufwande gemacht werden. Um dem inneren Be- 
diirfnisse gemaB zu spielen, muB der Spielende das 
Hóchste leisten, was er zu leisten vermag. Wir 
sehen deshalb spielende Kinder und ebenso spie
lende Erwachsene sich bis zur auBersten Grenze 
ihrer gesamten Krafte anstrengen, haufig sogar 
ihre Krafte iiberbieten. Die bacchantische Lust der 
Dionysosverehrer, die Unersattlichkeit der Tanzer 
und Sanger, die Unermudlichkeit sich jagender und 
ringender Knaben, alle diese Betatigungen eines 
freien Spieltriebes zeigen uns die hochsten Kraft- 
leistungen, dereń die Spielenden tiberhaupt fahig 
sind. Von einer Verweichlichung kann dabei nicht 
die Rede sein.

Es kommt hinzu, daB das Leben dem Menschen 
und gerade ebenso dem Kinde schon Hemmungen 
und Leiden genug bereitet, wir mithin gar nicht 
notig haben, ernste und ąualende Vorsehung zu 
spielen und ihnen die Leiden noch kiinstlich zu 
vermehren. Kinder haben ebenso wie die Erwach- 
senen ihre Zahnschmerzen, ihr Leibschneiden und 
Kopfweh. Kinder fallen auf die Nase, stoBen sich 
Knie und Hande wund, rennen mit den Schadeln 
aneinander, schlagen sich dicke Brauschen an den 
Kopf, ąuetschen, brennen, schneiden sich, und all 
das infolge ihrer mangelnden Erfahrung haufiger
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ais die Erwachsenen. Andere Leiden, wie Masern, 
Scharlach, Keuchhusten, Diphtherie scheinen zu 
ihrer besonderen Qual geschaffen zu sein. Es gibt 
unter Kindern Blinde, Lahme, Verwachsene, Kriip- 
pel; gibt Nervose, Herzkranke, Epileptische. Dazu 
kommt das ganze Heer der seelischen Leiden, denn 
es gibt haBliche Kinder, korperlich schwache, min- 
derwertige, geistig defekte. Es gibt gesunde, die 
nicht weniger durch Zuriicksetzung, Spott und Ver- 
einsamung zu leiden haben. Was fur Angst stehen 
sie aus in dunkeln Zimmern, in fremder Umge- 
bung, wenn ein Hund sie stellt, ein Betrunkener 
sie bedroht, wenn sie sich verirrt haben, wenn sie 
zudringliche Erwachsene mit haBlicher Vertrau- 
lichkeit belastigen, wozu ja leider ein jeder sich 
berechtigt glaubt! Wie ist ihnen die Welt noch voll 
unheimlichen Spukes und Grauens, voller wahrer 
und eingebildeter Gefahren und Leiden! Und vor 
allem, wie oft geschieht den Kindern offenkun- 
diges Unrecht! Heinrich Seume berichtet, daB er 
im sechsten Lebensjahre von seinem sonst recht- 
schaffenen Vater des Diebstahls an einer Gold- 
miinze beschuldigt, halb tot gepriigelt wurde, um 
ein Gestandnis zu erzwingen. Spater stellte sich 
heraus, daB ein Nachbarskind das Geld entwendet 
hatte. Das ist ein willkiirlich gewahltes Beispiel 
fur zahllose verwandte Falle aus Vergangenheit 
und Gegenwart. Aber alle diese Leiden sind ohne
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Siihne. Kinder verlieren Hebe Gegenstande, trauern 
um liebe Menschen, um eine zerbrochene Puppe, 
um den verstorbenen Kanarienvogel, um den ver- 
laufenen Hund. Sie leiden seelisch viel tiefer ais die 
Erwachsenen an den ersten Erfahrungen von Lieb- 
losigkeit der Familienmitglieder, Treulosigkeit der 
Freunde, von ungerechter Beurteilung und harter 
Strafe, an MiBachtung oder MiBhandlung von sei- 
ten ihrer Angehorigen und Spielkameraden, ihrer 
Lehrer und Vorgesetzten. Schon die Kindheit zeigt 
ihnen die ganzen Grausamkeiten des Lebens, und, 
zum erstenmal erlebt, wirken diese erschiitternd 
auf das jungę Gemiit.

In den Berliner Schulen wurden innerhalb 
14 Jahren 165 Falle von Selbstmorden von Kindern 
unter 15 Jahren festgestellt. Ais Ursachen wurden 
ermittelt: harte und ungerechte Behandlung,Furcht 
vor Strafen oder vor MiBerfolg bei den Priifungen. 
Die erst in letzter Zeit entstandenen Vereine fiir 
den Schutz unehelicher Kinder, fur Jugendfiirsorge 
und Bewahrung der Kinder vor MiBhandlung und 
Ausnutzung enthiillen wahre Abgriinde kindlichen 
Jammers und Elendes. Kaum vergeht ein Tag, an 
dem uns die Zeitungen nicht von ungliicklichen 
kleinen Geschopfen berichten, die empórende Ver- 
nachlassigung und schwerste MiBhandlungen zu 
leiden haben, von Kindern, die des Jammers und 
Leidens miide mit der nicht minder geąualten
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Mutter willig in den Tod gegangen sind, von Kin- 
dern, die nachts bei eisiger Kalte in den groB- 
stadtischen StraBen Streichholzer feil halten, in 
einem Haustor frierend und zusammengekauert 
gefunden werden, sich aber unter Tranen weigern, 
heimzugehen, weil sie dort „Haue“ erwartet, wenn 
sie nicht Geld genug mitbringen. Wir lasen von 
einem Knaben, der „wegen Vatern“ in den Tod 
ging: er konnte die Beschamung iiber seinen trunk- 
siichtigen Vater nicht langer mehr ertragen.

Wahrhaftig, sie haben genug zu leiden, ehe sie 
sich in die bose Welt hineinfinden, ihr braucht 
ihnen nicht kiinstlich bittere Arzeneien in ihren 
Lebenskelch zu traufeln!

Selbst in den zahlreichen Fallen, wo die Eltern 
im Uberschwang der Liebe den Kindern zu viel 
und falsch gewahlte Freuden bereiten wollen, lei
den die Kinder unter der Unvernunft der Erwachse- 
nen. Man glaube doch ja nicht, daB die schon her- 
ausgeputzten und in die elegante Gesellschaft ge- 
schleppten Modepiippchen in dieser Umgebung ein 
Gliick genieBen. Sie leiden unter dem Druck einer 
aufgezwungenen Unkultur nicht minder ais ein- 
gefangene Vogel im Kafig leiden. Diese Unsumme 
von Verboten und VerhaltungsmaBregeln, mit de- 
nen Gouvernanten und Mutter ihren natiirlichen 
Lebensdrang beengen, laBt sie selbst beim Spiel zu 
keiner reinen Freude kommen und laBt sie vor
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allem zum hochsten Gluck, namlich zu einer ge- 
sunden Kraftentfaltung nicht kommen. Die Leiden 
des uberfiitterten und verdorbenen Magens sind 
nicht minder qualend, ais die des darbenden. Kiinst- 
lich aufgezogene Kinder, dereń wahre Natur nie 
verstanden und nie beriicksichtigt wird, lernen ein 
reines Gluck nie empfinden und werden durch Er
ziehung systematisch dem Gluck entfremdet. Denn 
das Gluck, das nicht auBerhalb des Menschen zu 
suchen ist, sondern nur im Menschen wachsen 
kann, besteht in der inneren Harmonie, in dem 
Gleichklang der Krafte und im richtigen Ausgleich 
dieser Krafte mit der Umwelt. Dazu gehort Selb- 
standigkeit. Ein anderer kann uns kein Gluck ge- 
ben, kann e6 uns auch nicht vorbereiten. Jedes 
Gliick muB selbst errungen werden. Stets bewachte 
und stets geleitete Kinder werden vom Gluck weg- 
gefiihrt. Der Mensch muB sich selbst finden lernen 
und in sich dann auch das Gliick. Um sich selbst 
zu finden, muB man die eigenen Krafte selbstandig 
erprobt haben. Dazu muB man frei sein vom Gan- 
gelbande und leisten, was nach MaBgabe der eige- 
uen Krafte zu leisten ist. Der erste Erfolg eigenen 
Willens und eigener Kraft ist auch der erste Son- 
nenblick des Gliickes, es ist das Gefiihl des Sieges. 
Und wie der Hund, der zum erstenmal seine Beute 
erjagt hat, in Jubel ausbricht, so berauscht sich 
auch das Kind an den ersten Leistungen eigener
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Kraft. Der erste freie Gang durchs Zimmer spie- 
gelt das Gliick in den Augen des Kindes. Die erste 
gelungene Zeichnung, und wenn es das armseligste 
Gekritzelist, erweckt ein Hochgefiihl im Kinde, wie 
es der Kiinstler bei seinem Meisterwerk empfindet.

Wer Kinder zur Tat, zur Kraft und zum Gliick 
erziehen will, der muB sie moglichst friih ihrem 
eigenen Schaffenstrieb iiberlassen. Unsere Erzie
hung, die so tyrannisch iiber jeden Schritt der Ju- 
gend wacht und von Stunde zu Stunde die Ziele 
und die Aufgaben und dazu die Mittel vorschreibt, 
zerstórt durch ihren pedantischen Betrieb die ele- 
mentaren Naturkrafte, die nach eigener freier Ent- 
wicklung drangen. Eine von fremdem Willen ge- 
stellte Aufgabe zu losen, das wird selten den ge- 
sunden Ehrgeiz eines tatigen Willens befriedigen. 
Dann fallt der Schwerpunkt gewohnlich nach aus- 
sen, und es muB durch Anerkennung oder Tadel 
kunstlich ein Ersatz geschaffen werden fur den 
starken inneren Ansporn. Mit diesen Hetz- und 
Lockmitteln arbeitet die bisherige Erziehung und 
entwertet dadurch die Arbeit und die mit der Ar- 
beit verbundenen Krafte. Auch hier also heifit die 
Losung: AnschluB an die Natur, Befolgung ihrer 
ewig giiltigen Gebote. Nicht Riickkehr, wir tun kei- 
nen Schritt zuriick, wir schreiten voran, wir be- 
kampfen alles, was hinter uns liegt, ais uns ver- 
wirrend und unsere Freiheit beschrankend. Nicht
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Riickkehr zur Natur, sondern Achtung vor der Na
tur, Auswirkung der Natur.

Ein zweiter Einwand: zwar schon friiher und 
immer wieder widerlegt, aber so zahlebig, daB er 
noch einmal zu Worte kommen soli, um noch ein- 
mal widerlegt zu werden. Natur ist Siinde, wird 
man sagen, und die sich selbst iiberlassenen Kin
der geraten in Verirrungen. Was ist darauf zu sa
gen ? Zunachst miissen wir um eine klare Bestim- 
mung des Einwandes bitten. Was nennen unsere 
Gegner kindliche Siinde und kindliche Fehler ? Wir 
wollen die krassesten Beispiele wahlen: Gebrauch 
von rohen Schimpfwórtern, MiBhandlung von Tie- 
ren und Mitmenschen, sexuelle Verirrung. Wie 
kommen die Kinder zu alle dem ? Teils durch Nach- 
ahmung, teils durch eingeborenen Trieb, teils aus 
naivem Betatigungs- und Erkenntnistrieb. In allen 
Fallen auBert sich Natur, zweifellos. Unsere Geg
ner werden uns zum Vorwurf machen, daB wir 
diese AuBerung der Natur ais berechtigt dulden 
und in unserem ganzen Erziehungsverfahren mit- 
aufnehmen miiBten, wenn wir mit unserer natiir- 
lichen Erziehung Ernst machen. Selbstverstand- 
lich werden wir alle diese Erscheinungen bekamp- 
fen, ebenso wie wir den sonstigen Selbstzersto- 
rungstrieb und dessen Korrelat, die Zerstórung 
oder Schadigung eines anderen gleichberechtigten 
Lebens verbieten.
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Wir erlauben keinem Kinde, zum Fenster hin- 
auszuspringen oder einen anderen zum Fenster 
hinauszuwerfen. Aus gleichem Grunde nicht. Wir 
erlauben auch dem Kinde nicht, sich sexuell zu 
betatigen, wieder aus gleichem Grunde, weil es da- 
mit seine eigene Natur zerstórt. Der Unterschied 
zwischen uns und den Vertretern alterer Moral- 
padagogik besteht in der Bewertung und Behand- 
lung dieser Erscheinungen. Wir sehen in ihnen 
AuBerungen einer teils schwachen, teils unsicheren, 
teils ungezugelten Natur. Wenn ein Kind, um bei 
einem Beispiel zu bleiben, sich selbst sexuelle Rei- 
zungen schafft, so ahnt es zunachst nicht, daB 
es damit irgend etwas Unerlaubtes tut. Entweder 
liegt der Anreiz in der Natur selbst, oder der Zu- 
fall und Spieltrieb fiihrt das Kind mit seiner Neu- 
gier auch an dieses Objekt wie an ein neues Spiel- 
zeug heran. Erst die dadurch entstehenden Lust- 
gefiihle, die ja auch prinzipiell sich nicht unter- 
scheiden von allen anderen Lustempfindungen, ge- 
ben den Anreiz, bei diesem Spiel zu verweilen. Aus 
diesen ersten Versuchen kann durch Uberreizung 
eine krankhafte Gewóhnung werden. Soweit wird 
man zugeben, daB Morał und Unmoral dabei gar- 
nicht in Frage kommen. Erst wenn das Verbot ein- 
schreitet und dadurch das Gewissen des Kindes 
in Tatigkeit gesetzt wird und der Kampf zwischen 
Willen und Sinnlichkeit beginnt, erst dann wird
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die Sache zu einem moralischen Problem. Aber die 
S c h u 1 d frage ist damit noch keineswegs fest- 
gestellt. Denn fur die Kraft seines Willens ist das 
Kind nicht verantwortlich zu machen. Es sprechen 
deshalb in richtiger Erkenntnis unsere Arzte heute 
nicht mehr von siindhaften, sondern von erkrank- 
ten Kindern. Denn sie wissen, daB diese Verir- 
rungen zumeist ihre Erklarung in schwachem oder 
geschwachtem Nervensystem finden. In diesem 
Falle hat der Erzieher also, wie wir es im allge- 
meinen fordem, der schwachen Natur Beihilfe zu 
leisten. Das geschieht nicht durch Einschiichte- 
rung und neue Schwachung durch Strafen, son
dern eben durch Kraftigung, zunachst Kraftigung 
des Kórpers und damit Kraftigung des Willens. 
Tatsachlich behandeln unsere Arzte diese Erschei- 
nung jetzt mit korperlicher Therapie und mit einem 
suggestiven EinfluB auf den Willen.

Ein zweites Beispiel: Roheit gegen Tiere. Das 
ist ein altes Erbe aus der Menschen Urzeit, in je- 
dem Menschen neu lebendig und auch ein Stiick 
notwendiger Mitgift fiirs Leben. Denn nur im 
Kampfe gegen die Umwelt konnte der Mensch sich 
behaupten und wiirde auch heute noch der auf sich 
selbst angewiesene Mensch bestehen kónnen. Die 
Natur ist auch hier weise und gerecht. Sie sieht 
nicht bloB den Fali vor, daB der Mensch in einem 
geordneten Staatswesen unter dem Schutze der Ge-
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setze und abseits von Raubern und reiflenden Tie- 
ren aufwachse. Sie sorgt fur die Notlagen des Le- 
bens und gibt jedem Menschen den Trieb mit, sich 
von klein auf die Krafte und den Willen zur Be- 
kampfung der Gefahren zu starken, die von Ur- 
zeiten an jegliche Kreatur zu bedrohen pflegten. 
Der Mensch wird zum Kampfe ins Leben gestellt, 
und wie viele finden dann auch im Leben die Not- 
wendigkeit, von diesem im Spiele geiibten Kampfe 
riicksichtslosen Gebrauch zu machen! Den Willen 
zum Vernichten der Gegner brauchen wir aber auch 
in unseren kultivierten Staaten und appellieren an 
ihn, sowie unser Vaterland bedroht ist. Dann wer- 
den die Krafte angerufen, die wir im Kinde erst 
bekampfen, weil sie zunachst fur die Gesellschaft 
nicht brauchbar waren. Wo aber kamen wir hin, 
wenn es uns gelange, den Zerstórungstrieb im Men- 
schengeschlechte so von Grund aus auszurotten, 
daB wir damit auch den Willen verl5ren, uns im 
Kampfe gegen Starkere zu wehren und zu be- 
hauptenl Wir leben heute noch taglich von dem 
Fleisch getóteter Tiere. Der Schlachter nimmt uns 
zwar die haBliche Miihe des Tiertótens ab, aber 
unsere ganze Gesellschaft kann ohne diesen Trieb 
und den Willen des Tótens nicht bestehen. Der 
Zerstórungstrieb ist also ein durchaus berechtigter 
Faktor innerhalb unseres heutigen sozialen Lebens. 
Unser Staat braucht sogar Henkersknechte, um
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Hinrichtungen vorzunehmen. Die Natur sorgt also 
wieder fiir das Notwendige. Und wenn wir durch 
unsere ganze soziale Entwicklung und durch Ar- 
beitsteilung darauf verzichten, diesen Trieb in je- 
dem einzelnen zu erhalten und zu pflegen, was geht 
das die Natur an ? Wieder werden wir selbstverstand- 
lich in unserer Erziehung gegen NaturauBerungen 
kampfen, die sich im heutigen sozialen Leben ais 
schadlich erweisen. Aber ais besonnene Erzieher 
Werden wir uns die sittliche Entriistung ersparen 
und dem Kinde die sittliche Verurteilung. Jeden- 
falls kommt es uns zum BewuBtsein, daB hier sehr 
schwierige Probleme vorliegen. Ersticken wir im 
Kinde den Trieb und die Betatigung des Kampf- 
spieles, dann schwachen wir ihm die Lebensenergie 
und bringen unseren Zógling damit in Gefahr fiir 
die Stunde des Kampfes um seine eigene Existenz. 
Lassen wir ihm aber den Zerstórungstrieb und be- 
starken ihn darin, dann gefahrden wir das gleich- 
berechtigte Leben der anderen.

Die Gegensatze bleiben unter allen Umstanden 
bestehen, und das Wichtigste in der Erziehung wird 
sein, daB man sich zunachst einmal dieser Pro
bleme bewuBt wird, dann aber die Entscheidung 
trifft, die der jeweiligen Gesamtmoral entspricht, 
wie sie in der Gesetzgebung des Landes festge- 
jegt ist. Denn jedes Volk und jede Zeit schafft sich 
Jhre eigenen moralischen Werte. So findet sich die
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Menschheit mit den schwierigsten Problemen ab. 
Wie unsicher und schwankend dabei die Ergeb- 
nisse sind, das erkennen wir an dem Beispiele des 
noch so unentwickelten offentlichen Tierschutzes. 
Die heutigen Kulturmenschen halten sich fur be- 
rechtigt, alle sogenannten Raubtiere zu vernichten. 
Unsere Jager suchen diese Tiere in den entlegen- 
sten und verborgensten Teilen der Erde auf, um 
sie zu tóten. Sie handeln also nicht aus Notwehr. 
Es kommt kein Lówe und kein Tiger in unsere 
Stadte unser Leben zu bedrohen. Jetzt merkt man 
mit Schrecken, daB wertvolle Geschopfe, fur die 
nie und nimmer einErsatzgeschaffenwerdenkann, 
vom Erdboden verschwinden. Da regt sich endlich 
das Gewissen der Menschen, und die Frage des 
Tierschutzes kommt in ein ganz neues Stadium. 
Wo also die Erwachsenen fur ihr eigenes Verhalten 
so wenig feste Normen haben, da steht es ihnen auch 
nicht an, den Kindern gegeniiber ais harte Gesetz- 
geber und Richter aufzutreten. Wir wissen z. B. gar 
nicht, wie sich die Morał inBeziehung auf denTier- 
schutz entwickelt haben wird, wenn unsere Kinder 
erst zu Erwachsenen geworden sind. Ali das ist so 
im FluB, und unsere Mitmenschen sind in der Wer- 
tung und Behandlung all dieser Fragen unter sich 
so sehr verschieden und so inkonsequent, daB auch 
der Erzieher hier gut tut, mit seinen moralischen 
Bewertungen und Praktiken sehr an sich zu halten.
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Um nicht mit einem Fragezeichen zu schlieBen 
und unseren Gegnern nicht die Móglichkeit billigen 
Sieges zu lassen, schlieBen wir diese Betrachtung 
mit einer Vorschrift, die jedes Kind versteht und 
jeder Erwachsene billigt: Wir werden den Kin- 
dern von klein auf den Satz einpragen: Was du 
nicht willst, das man dir tu’, das fug’ auch keinem 
andern zu. Und wir werden der Gerechtigkeit, die 
auch in der Natur herrscht, dadurch schon in der 
Kinderstube unter uns Menschen zum Siege ver- 
helfen, daB wir, wenn alle Vorhaltungen und Er- 
mahnungen fruchtlos bleiben, ein den Tieren und 
Mitmenschen zugefiigtes Leid durch ein ent- 
sprechendes Leid biiBen lassen. In der Regel weiB 
das Kind nichts von dem Schmerze der stummen 
Kreatur. Auch die hoch kultivierten Vólker des 
Mittelmeeres lehnen jeden Vorwurf wegenTiermiB- 
handlung mit der Begriindung ab: La bestia non e 
christiano. Hier liegt eine alte Schuld der Erzieher 
zutage, die dem Menschen von jeher seineSuperiori- 
tat und seine Sonderstellung in der Natur gepredigt 
haben und damit sein Mitgefiihl fur die anderen 
Lebewesen ertoteten: Wenn unsere Kinder bis 
heutigen Tages grausam sind, so spricht aus 
ihnen nicht nur die reine Natur, sondern auch eine 
schlechte Tradition und ein schlechtes Vorbild: 
Weshalb gehen ihre Vater auf die Jagd? Weshalb 
nehmen sie Teil an Tierhetzen? An Treibjagden?
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Weshalb freuen sie sich iiber Tierdressuren ? Wes- 
halb dulden und unterstiitzen sie Tiermastungen ? 
Weshalb halten sie sich gefangene Vógel? Wes
halb tragen die Miitter Vógelbalge auf ihren Hiiten ? 
Weshalb essen die Feinschmecker Krammetsvógel 
und Lerchen? Weshalb dulden sie, daB Aalen le- 
bendigen Leibes die Haut abgezogen wird? Wes
halb lassen sie die Krebse langsam zu Tode sieden ? 
Weshalb lebende Hummern in Korben yerschicken 
und sich da die GliedmaBen brechen? Mit einem 
W orte: Weshalb dulden sie ringsum alle diese ent- 
setzlichen Brutalitaten, wenn sie so ernstlich um 
die Gesittung ihrer Kinder besorgt sind?

Wir wollen also die Natur nicht anklagen, wo 
wir uns selbst anklagen miissen. Was nur immer 
— das ist und bleibt unsere Uberzeugung — die 
Natur dem Menschen an Trieben eingepflanzt hat, 
das braucht der Mensch, um leben und wirken zu 
konnen. Wir haben nur die Aufgabe, unsere Ver- 
nunft, die auch ein Stiick Natur ist, zur Leiterin 
unseres Lebens zu machen. Das bedeutet nicht: 
Ertotung, auch nicht Ablenkung der Natur, son- 
dern freie Gesamtauswirkung. Es darf nicht ein  
Trieb uberwuchern, es darf nicht e in e  Natur die 
andere Natur yernichten, es muB die Vernunft im 
eigenen Leben die Natur beherrschen, wie ein gutes 
Regiment die Natur des ganzen Volkes beherrscht.

Der yernunftige Trieb nach Bewegungsspielen,
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ausgenutzt und padagogisch verwertet, entwickelt 
in der Jugend viele personliche und soziale Krafte 
ohne wesentliches Zutun der Erzieher. Beim selbst- 
gewahlten Massenspiele hat sich jeder Teilnehmer 
den giiltigen Spielregeln unter- und einzuordnen. 
Das gibt die beste Pflege des Rechtssinnes, gibt 
einen edlen Wetteifer in allen mannlichen Tugen- 
den: Gewandtheit, Kraft, Ausdauer, Festigkeit, 
Kameradschaftlichkeit, schnellem, zielbewuBtem 
EntschlieBen und Handeln. Dadurch bereitet sich 
die Jugend selbst besser fur das soziale Leben vor, 
ais es durch die theoretischen Belehrungen der Er
zieher moglich ist. Diese Erkenntnis wird in Eng- 
land, Amerika und in der Schweiz schon besonders 
stark nutzbar gemacht.

Im Spiele entfalten sich aber auch am natiir- 
lichsten und gliicklichsten all die reichen im Kinde 
schlummernden Krafte der Phantasie und Schaf- 
fenslust, der Geschicklichkeit und Erfindungsgabe 
und damit der Wille und die Kraft zur gestaltenden 
Tat. Auf dieser Erkenntnis beruhen die groBartigen 
Erfolge, die man mit dem Handfertigkeitsunter- 
richt erzielt und mit der auch dieFreie Vereinigung 
>iSpiel und Arbeit“ in Berlin den Kampf gegen ein 
veraltetes Schul- und Erziehungswesen aufgenom- 
men hat.

Wir fordem eine Erziehung, die auch im Ein- 
klang mit dem werktatigen Leben der Gegenwart
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steht und die Jugend fur dieses Leben in jeder 
Hinsicht tiichtig und tauglich macht. Wir wollen, 
daB die Erfahrungen des Tages den lebendigen 
Hintergrund aller Unterweisungen bilden und daB 
das Erlernte auch seine Nutzanwendung im Leben 
finde. Wir bewerten Kultur nicht ais Gegensatz 
der Natur, sondern ais ihre Steigerung und dienen 
ihr deshalb mit voller Hingabe, aber wir dienen 
ihr auch mit Vernunft. Sie soli eine Selbstent- 
faltung desMenschen zur Eigenart und nach dem 
Gesetze ermóglichen, das mit ihm geboren ist. 
Wir meiden also nicht, nein, wir suchen eine Ver- 
bindung mit dem modernen Kulturleben und 
machen alle neuen Errungenschaften und Fort- 
schritte mit, ohne deshalb das Erreichte un- 
gebiihrlich zu uberschatzen. Wir machen auch 
die Wandelungen im religiosen und moralischen 
Leben mit, weil wir an „ewige Wahrheiten" nicht 
glauben und alles in FluB sehen.

Die natiirliche Erziehung braucht nur von den 
Bediirfnissen des Kindes auszugehen und ihnen zu 
dienen, um in jedem Kinde wie an einem lebendigen 
Paradigma ein Repetitorium der gesamten Kultur- 
geschichte zu erleben. An jedem Kinde sind die 
biologischenGesetze der korperlichen und seelischen 
Entwickelung zu studieren: Jedes Kind macht 
unbewuBt noch einmal den Kulturaufstieg der 
Menschheit durch, der sie aus Klettertieren zu
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Jagern, Viehzuchtern, Kriegern, Feldbauern und 
Stadtebauern machte. Geht man in der Erziehung 
denselben Weg jedesmal mit BewuBtsein nach, 
so gibt man der Jugend die ihr natiirliche Ent- 
wicklung, der sie auch mit innerer Zustimmung 
und mit warmem Eifer folgt. Wenn das Kind so 
ais Organismus und Kulturprodukt unter den Ge- 
danken der Evolution gestellt, zur Selbsttatig- 

keit ermuntert und dabei recht angeleitet 
wird, dann erzieht man nicht gegen  

Kultur, sondern durch Natur zur 
wahrenKultur. Dasistes, 

was wir Erziehungs- 
reformer an- 

streben.
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6. Vorbild und Gewohnung.

Es ist hier nicht der Platz zu einer theoretisch- 
philosophischen Untersuchung iiber das Wesen der 
Tugend und Untugend. Das erste Gebot aber fur alle 
Lebewesen ist das der Selbsterhaltung. Ohne Egois- 
mus ist ein Leben und eine Entwicklung unmóg- 
lich. Ohne Egoismus gabe es keinen Ernahrungs- 
trieb, keine Vorsicht, keinen Mut, keinen Kampf, 
keinen Sieg. Ohne Egoismus wiirde der Mann auf 
sein Weib yerzichten, auf seine Behausung, auf 
den Besitz von Herden, Triften und Jagdgriinden. 
Ohne Egoismus‘ wiirde er selbst verkommen und 
keine lebenskraftige Nachkommenschaft schaffen 
kónnen. Ohne Egoismus gabe es keinen Trieb zur 
Arbeit, zur Erfindung. Ohne Egoismus wiirden die 
Geschopfe in trage Schlaffheit versinken. Deshalb 
stattet die Natur schon jedes Kind mit einer uner- 
bittlich strengen Selbstsucht aus. Und mit dem er- 
sten Schrei nach Nahrung bekennt es seinen festen 
Willen, zu leben und sich von der Mutter, oder wer
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sonst zur Stelle ist, die Erhaltung seines Lebens zu 
ertrotzen. Aus derselben Wurzel, die uns hier ais 
wahre Lebensspenderin bekannt wird, schieBen 
freilich auch eine Menge gewalttatiger Leiden- 
schaften und Handlungen hervor, die wir ais siind- 
haft bezeichnen: ungeziigelte Wildheit, Rachsucht, 
Grausamkeit, Trotz, Verstocktheit, Liige, List, Be- 
trug, Mord und Totschlag. Man ist schnell dabei, 
alle solche AuBerungen nach dem Nutzen, den sie 
der Gesellschaft bringen, bald ais Tugend, bald ais 
Sunde zu stempeln. Die menschliche Natur braucht 
aber alle diese Krafte, und deshalb diirfen sie nicht 
von Grund aus bekampft und ausgerottet werden. 
Wir brauchen im Kriege leidenschaftlichen, auch 
listigen, zahen und gewalttatigen Willen. Wir brau
chen auch die Neugier der Kinder, denn wo sollten 
sonst die WiBbegier und Wissenschaftlichkeit der 
Erwachsenen herkommen? Wir brauchen den 
Leichtsinn, denn wo sollte der Wagemut der See- 
fahrer und Entdeckungsreisenden herkommen ? 
Wir brauchen die Flatterhaftigkeit der Kinder,denn 
wie sollte sich ihr Geist mit den unzahligen Erfah- 
rungen der Umwelt vertraut machen, wenn er 
Slch schon so friih von einzelnen Eindriicken 
beherrschen lieBe ? Zerstreute Kinder sind Kinder 
mit groBem Interessenreichtum. Es ist immer wie- 
der der Fehler murrischer Greisenpadagogik, wenn 
man die in der Natur selbst gegebenen Yorbedin-
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gungen fur ein normales Leben glaubt ausrotten 
zu miissen, um nur ja im Kinde schon ein Wesen 
zur Erscheinung zu bringen, das den Anspriichen 
der Alten dient. „Komm, altle du mit mir“ , das 
ist in jeder Hinsicht noch das letzte Ziel unserer 
ererbten Padagogik. Das Kind soli nicht Kind blei- 
ben. Die kindlichen Krafte sollen nicht Tugenden 
sein: Jugend hat ja bekanntlich keine Tugend. 
Tugend haben nur die Alten. Und dabei sind 
doch alle diese Krafte so vollig unentbehrlich fur 
den Aufbau dessen, worauf es der Natur ankommt 
und uns ankommen miiBte: namlich fur den Auf
bau freier, selbstherrlicher Persónlichkeiten.

Die Natur gibt uns auch hierbei die rechte An- 
leitung, wie namlich durch die Gesellschaft und 
das in der Gesellschaft geschaffene Vorbild einfach 
durch die Kraft der Gewóhnung jedes neu hinzu- 
kommende Gesellschaftswesen in den Zwang des 
sozialen Geistes gebannt wird. Wer den Kindern 
dieselbe Móglichkeit gibt, sich mit dem Leben der 
Erwachsenen vertraut zu machen, wie es die Tiere 
tun, die eine Absonderung der Jungen nicht ken- 
nen, der braucht sich auch um die Erziehung der 
Kinder mit Worten wenig zu bemiihen. Denn das 
Vorbild und die am Vorbild gesammelte Erfahrung 
wirken alles ganz von selbst. Man kann das Wort 
Erziehung streichen und dafiir das Wort Vorbild 
einsetzen. Man braucht es den Kindern nur vor-
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zuleben, und wer das kann, der ist der wahreVater, 
Erzieher, Herrscher; wer es nicht kann, dem nut- 
zen alle klugen Reden nichts. Eine Autoritat, die 
nicht zugleich Vorbild ist, wirkt demoralisierend, 
um so demoralisierender, je moralisierender sie sich 
gibt. Die schweigsamste Erziehung ist die beste. 
Die rechte Erziehung darf auch schweigsam sein, 
Weil das Verniinftige keiner Begriindung bedarf. 
Der Landwirt, der bei heranziehendem Gewitter 
alle Hausgenossen zur Mitarbeit an der Heuernte 
aufruft, braucht seine Wiinsche nicht zu begriin- 
den. So wirkt im ganzen landwirtschaftlichen Le- 
ben der von Natur vorgeschriebene Gang der Ar- 
beit mit iiberzeugender Gewalt von Geschlecht zu 
Geschlecht auf die verniinftige Erziehung der Ju- 
gend. Wenn unsere heutige stadtische Erziehung 
in Schule und Haus iiber mangelnde Autoritat zu 
klagen hat, so klagt sie sich damit selbst an. Kein 
Wunder, wenn Kinder den Sinn des grammatika- 
bschen, zumal fremdsprachlichen Lehrzwanges 
nicht erkennen und daher den ganzen Betrieb ais 
etwas Fremdes, Gewaltsames, Naturwidriges und 
Unerfreuliches ablehnen. Je verniinftiger die Er
ziehung, um so miiheloser. Das Verniinftige ver- 
steht sich eben von selbst. Das Verniinftige ist wie- 
der auch das Natiirliche. So fiihrt uns alle Betrach- 
tung zuriick zu der fundamentalen Wahrheit, daB 
auch die Erziehung krankt und verfallt, wenn sie
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sich von dem sicheren Gang der Natur entfernt. 
Alle gekiinstelten und fein ausgekliigelten Lehr- 
ziele und Lehrmethoden haben gegen sich den Ver- 
dacht, daB sie der Natur Gewalt antun.DasSchlich- 
teste, das am wenigstenGeistfordertundamwenig- 
sten Bewunderung, ist auch hier das Gesiindeste 
und Vernunftigste.

Es ware schwer, in engem Rahmen anschau- 
lich und begreiflich zu machen, wie verfehlt un- 
sere durch jahrhundertjahrigeTraditionimmerneu 
belastete und neu verschobene Schulerziehung ist, 
und wie unzureichend die Mittel sind, aus dem 
winkeligen, verworrenen, dunkeln und unwohn- 
lichen Schulsystem einen leichten, den heutigen 
Bediirfnissen entsprechenden Bau zu machen. Der 
Fehler liegt im wesentlichen darin, daB man Ab- 
gestorbenes nicht zu begraben wagt, und daB man 
aus falscher Pietat fur die Vergangenheit die viel 
notwendigere Pietat fur die Zukunft kiirzt: daB 
man den gelehrten Spekulationen ehrwiirdiger al- 
ter Herren geniigen will, und das fur etwas Wich- 
tiges halt, anstatt daB man sich um das einzigWich- 
tige, um das Wohl der Kinder kiimmert. Die Er- 
ziehung kam in falsche Bahnen von dem Tage an, 
ais man zuerst die kleinen Kinder dem elterlichen 
Vorbilde entzog. So paradox es klingen mag: die 
Erziehung hatte am schwersten zu leiden unter den 
Berufserziehern. Es ist das Natiirliche und Selbst-
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verstandliche, daB derSohndemVatergleichwerde, 
womóglich ein Besserer, ein Besserer dadurch, daB 
er sich die Lebenserfahrung des Vaters zunutze 
macht. Darin liegt die Móglichkeit des Aufstieges 
und Fortschrittes. So war es im ganzen Mittelalter, 
im Ritter- und Biirgerstande, und so ist es bis heute 
noch im wesentlichen im Bauernstande. Es ware 
auch jetzt noch den meisten Biirgerkindern viel 
besser gedient, wenn sie ihrem Vater, oder die 
Madchen ihrer Mutter mit ins Berufsleben folgten, 
um ihnen dort das Nótige zum Leben abzuschauen, 
an ihrem Vorbilde den rechten, wetterfesten 
Familiensinn, einen gesunden Hausgeist und damit 
all die mit wenigenWorten gar nicht zu umf assenden 
Segnungen einer in der Familie wurzelnden Kultur 
genieBen konnten; viel besser, ais daB man sie bei 
jungen Jahren in dieSchule treibt, wo fremdeMen- 
schen sie zu fernen, unbegreiflichen Zieleń fiihren 
wollen. Was die Kinder da in der Schule von Stunde 
zu Stunde, von Jahr zu Jahr treiben, das hat viel 
zu wenig lebendige Beziehung zum hauslichen Le
ben, kniipft viel zu wenig an an alle bis dahin ge- 
sammelten Erfahrungen. Das ist das Tragische an 
unserer Schulerziehung, daB sie die ersten und 
wichtigsten Lebensjahre des Kindes so gut wie vól- 
%  ignoriert, daB sie mit dem sechsten Lebensjahre 

das Leben der Kinder einen Rifl bringt, iiber den 
sich spater nie wieder die rechte Briicke bilden will.
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Das Kind, das in den ersten sechs Lebensjahren 
naturgema.fi und deshalb vernunftig nachdem Vor- 
bilde seiner Eltern und im Gesellschaftsgeist seiner 
Umgebung eine Unsumme von sachlichen Erfah- 
rungen gesammelt hat, findet in der alten Schule 
fur dieseErfahrungen keineFortsetzung. Ja, es tritt 
sogar die Schule ihnen feindlich gegeniiber und 
lehrt eine Menge Dinge ais unbrauchbar und falsch 
bewerten, die dem Kinde bisher ais notwendig und 
selbstverstandlich gelten mufiten.

Die natiirliche Muttersprache wird ihm nun 
Gegenstand der Kritik und Gegenstand gelehrter Be- 
trachtung. Dabei erfahrt das Kind, dafi es falsch 
spricht, obgleich es doch die Sprache seiner Eltern 
spricht,erfahrt also zu seinem grofien Erstaunen,dafi 
selbst die Eltern, in denen es bisher die Verkorperung 
menschlicher Weisheit verehrte, vor der Zensur 
des Lehrers nicht bestehen konnen. Es wird da- 
durch mifitrauisch gegen alles, was ihm vordem 
vertraut und lieb war. Es lernt denn auch bald die 
hauslichen Hantierungen der Mutter und das Ge- 
werbe des Vaters mifiachten; denn fiir all das fehlt 
es in der Schule an irgend einer gerechten Wer- 
tung. Aufgebaut auf der altrómischen schola mit 
ihrer ungebiihrlichen Uberschatzung formal-gei- 
stiger Arbeit und ihrem Hochmute dem Handwerk 
und aller korperlichen Betatigung gegeniiber, bringt 
unsere Schule dem Kinde schon friih den verderb-
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lichen Hochmut bei, daB es mit seiner geistigen 
Arbeit etwas Hóheres und Wichtigeres betreibe, 
ais was zu Hause Vater und Mutter treiben. Dann 
fangt das Vorbild der Eltern an zu verblassen. Der 
Lehrer wird der Erbe ihrer Autoritat, und das fiihrt 
bald zu einem Gegensatz zwischen Schule und 
Haus, unter dem dann beide Autoritaten zu leiden 
haben. Es ist der haufigste und berechtigtste Vor- 
wurf, den man unserer Schule macht, daB sie die 
Kinder dem Hause und dem Leben entfremde. Sie 
behauptet zwar, fiirs Leben vorzubereiten, aber sie 
wahlt dazu ungeeignete Mittel. Fiirs Leben braucht 
man namlich Menschen nicht vorzubereiten, die 
selbst schon darin stehen.

Auch das Kind steht ja doch schon im Leben, 
man sorge nur dafiir, daB es darin bleibe. Die Schule 
diirfte nichts anderes sein, ais eine Lebensgemein- 
schaft,muB also zu dem werden, zu dem wir Schul- 
reformer sie machen wollen: zu einer Lebens- 
schule, wahrend sie bisher Lernschule ist. Jetzt 
erst machen unsere Lehrer die interessante Ent- 
deckung, daB auch der Schule selbst am besten ge- • 
dient wird, wenn sie unmittelbar an das eigene Le
ben und die eigene Erfahrung der Kinder ankniipft. 
Das sind die gliicklichen Bemiihungen unserer 
Volksschullehrer, den deutschen Aufsatz aus seinen 
luftigen Hóhen herunter zu holen und ihn zu dem 
zu machen, was er immer hatte sein miissen, zu

G u rlitt, Erziehungslehre 7 97



Vorbild und Gewóhnung

einem Bekenntnisse der vom Kinde selbst erlebten 
Erfahrungen. Das ist auch die siegreiche Reform 
des Zeichenunterrichtes, daB er sich frei machte 
von systematischem Zwang, um unmittelbar an 
den schon im kleinen Kinde lebendigen Gestal- 
tungstrieb anzukniipfen. Das ist ferner auch die 
neue Methode, durch Handfertigkeitsunterricht die 
Elemente des Messens, Zahlens, Rechnens und 
Konstruierens praktisch zu iiben, statt sie aus eu- 
klidischen Lehrbiichern theoretisch wie etwas ganz 
Wesensneues den Kindern wortreich und in rein 
begrifflich logischem Aufbau vorzufiihren. Mit 
einem Worte: die neuen Fortschritte im gesamten 
Lehrverfahren sind Zugestandnisse an unsere For- 
derung, die kindliche Natur und ihre Bediirfnisse 
und den im Kinde starken Nachahmungstrieb 
zum Ausgangspunkt der Weiterentwicklung zu 
nehmen.

Das fiihrt uns ungesucht zu einer Kritik der 
Manner und ihrer Arbeit, die von Staats wegen und 
aus innerer (Jberzeugung heute berufen sind, un
sere Jugend zu erziehen und damit auch der haus- 
lichen Erziehung das Vorbild zu geben. Der Lehrer 
soli Vorbild der Jugend sein. Das hat man zu allen 
Zeiten anerkannt und gefordert.Womit, das miissen 
wir jetzt fragen, geniigt heute der Lehrer diesem 
Anspruch ? Fassen wir den Anspruch im weitesten 
Sinne, so muB der Lehrer die Jugend dazu erziehen,
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Lehrer zu werden. Denn seine Tatigkeit ist allein 
dazu im vollen Sinne vorbildlich. Unsere Schule 
behauptet zwar, daB sie mit ihren Lehrern auch 
den Kindern anderer kiinftiger Berufe gerecht 
werde und weist hin auf die vorbildliche Gewissen- 
haftigkeit der Lehrer in Lebensfiihrung und Pf licht- 
treue. Der Schuler soli an der Piinktlichkeit, mit 
der der Lehrer seinen Dienst antritt, und an der 
Sorgfalt, mit der er die Hefte korrigiert und den 
Lehrstoff bewaltigt, fur die eigene kiinftige Be- 
rufstatigkeit das musterhafte Vorbild tief einge- 
pragt erhalten. GewiB, ohne Wirkung kann das 
nicht bleiben. Aber die Wirkung ist nicht entfernt 
so stark, wie sie sein konnte und sein miiBte, wenn 
das Kind einen Arbeiter vor sich sahe, dem es auch 
die einzelnen LebensauBerungen, die einzelnen 
Hantierungen und vor allem das gesamte Arbeits- 
ziel und Arbeitsideal absehen konnte. Die auf ein 
nach dem Urteil vieler Schuler unwiirdiges Objekt 
verwandte Miihe, etwa die Miihe des Heftekorri- 
gierens, empfinden viele Schuler eher ais eine la- 
stige Pedanterie und verdrieBliche Sklavenarbeit, 
denn ais eine nachahmenswerte Kraftleistung. Sie 
móchten mit Recht vor sich Manner sehen — und 
natiirlich, wo von Madchen die Rede ist, auch 
Frauen; das in jedem einzelnen Falle zu betonen, 
halte ich fur iiberfliissig — , sie wollen also leib- 
haftige Yorbilder vor sich sehen, die selbst an einem
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schweren Kampfobjekt ringen. Fiir einen Jungen 
von gesunder Kraft ist ein kórperlich starker und 
kiihner Kampfer unendlich viel vorbildlicher und 
begeisternder ais ein gewissenhafter Beamter. Kin
der, die in ihrem Lehrer wirklich ihr Lebensvorbild 
sehen, sind wohl schon in der Regel durch iiber- 
triebenen Schulzwang um ihre naturliche Kindlich- 
keit betrogen. Kinder haben ein lebhaftes Bedurf- 
nis, ihre Kraft zu betatigen, und wollen zur Tat mit 
fortgerissen werden, nicht aber die besten Jahre 
mit^theoretischen Vorbereitungen zur Tat vertró- 
deln. Es fallt niemandem ein, einen jungen Hand- 
werker, etwa einen Maurer oder Zimmermann, 
viele Jahre lang iiber die kiinftigen Aufgaben sei- 
nes Berufes in Vortragen und durch auswendig ge- 
lernte Lehrsatze zu belehren, sondern man nimmt 
verstandigerweise die Lehrlinge so friih wie móg- 
lich auf den Bauplatz und ins Baubiiro. Das an der 
hohen Aufgabe mit vollem Aufwand seiner mann- 
lichen Kraft arbeitende Vorbild, das ist es allein, 
was zur Nachahmung begeistern kann. Welches 
Gebiet auch der Erzieher der Jugend bearbeitet, er 
muB jedenfalls auf diesem Gebiete ais ein Vor- 
kampfer erscheinen. Lehren an sich ist wohl iiber- 
haupt kein vollberechtigter Beruf. Das Lehren sollte 
bei voller Mannesarbeit nur ais eine Begleiterschei- 
nung mit abfallen. Wer das rechte Vorbild gibt, 
braucht sich um die Nachfolge gar nicht zu be-

Vorbild und Gewohnung

ioo



Vorbild und Gewóhnung

miihen. Bismarck hat sich keine Jugend von diplo- 
matischem und nationalem Verstande durch eine 
eigene Bismarckschule geschaffen, auch Goethe 
hat sich um die Griindung einer Goetheschule mit 
keinem Gedanken bemiiht. Wo ein Meister wirkt, 
da stellen sich die Jiinger von selbst ein, und sie 
sehen ihm, wahrend er an seinem Werke schafft, 
das Wesentliche von den Fingern ab. Unsere 
Schulen leisten Tiichtiges da, wo der Unterricht 
durch das Vorbild wissenschaftlich und kiinst- 
lerisch hervorragender Manner gegeben wird. Das 
Beste leisten sie daher in Meisterateliers und in den 
Laboratorien bedeutenderNaturwissenschaftler und 
Mediziner. Auch fur unsere Mittelschiiler ist da 
noch in diesem Sinne gut gesorgt, wo ihre Lehrer 
zugleich wissenschaftlich forschende Gelehrte oder 
Kunstler sind. Freilich muB diesen erlaubt sein, 
auch gegen die pedantischen Lehrplane Wesent- 
liches eigener Mannesarbeit den Schiilern sichtbar 
zu machen. Am schadlichsten hat vielleicht doch 
die Spezialisierung der Lehrfacher und damit die 
Zerstorung starker persónlicher Wirkung auf den 
gesamten Erziehungsbetrieb gewirkt. Unsere Schil
ler sehen sich jetzt einer Menge von Fachleuten 
iiberwiesen, die sich damit begniigen, ihnen Fach- 
kenntnisse fertig zu iibermitteln. Der so im Lehr- 
amte aufgehende Erzieher behalt oft keine Zeit 
und keinen Sinn fur die letzten Aufgaben seiner
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Wissenschaft, weil er eben ganz im Lehramte auf- 
geht und aufgehen soli. Das ganze Lehren und die 
gesamte Padagogik erhalt dadurch unberechtigter- 
weise Selbstzweck. Der Lehrer ist nun nicht mehr 
ein Mann, der eigenen hohen Lebenszielen mitAuf- 
gebot seiner ganzen Vollkraft und an der Grenze, 
dem Kampfgebiete der Wissenschaft und des óf- 
fentlichen Lebens, dient, sondern er ist Vermittler 
der Kenntnisse eines schon gelebten Lebens, ist 
also dadurch bloB zu einem Hiiter der Tradition 
und zu einem Pfleger der Kindheit geworden. Da- 
her kommt es, daB ihm leicht etwas Kindliches und 
Kindisches anhaftet. Das bestandige Sichnieder- 
beugen zu den Kleinen und die Bemiihung, sich in 
ihrer Gedankenwelt heimisch zu machen, damit 
der Verzicht auf den Ausbau der eigenen mann- 
lichen Persónlichkeit; das ist es wohlauch, was dem 
Lehrerberuf zu allen Zeiten den Beigeschmack des 
Lacherlichen gegeben und Lehrer oft verleitet hat, 
eine Herrscherpose anzunehmen. Man sieht den 
Lehrer, wenn man ihn unter Tatmenschen sieht, 
nicht recht ais voll an. Man gibt ihm vielleicht auf 
Grund gerechter Erwagungen die Ehre, die ihm ge- 
biihrt, aber die innere Empfindung will ihre Zu- 
stimmung dazu nicht geben. Es ist und bleibt halt 
ein Schulmeisterlein, und wenn ein Kriegsmann hin- 
zutritt, der sich im Felde das eiserne Kreuz geholt 
hat, oder ein Seemann, der hundertmal die Stiirme
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des Meeres bestanden hat, ein Baumeister, der ein 
schwieriges Bauproblem gelóst hat, ein Politiker, 
der eine nationale Tat entfacht hat, dann erscheint 
daneben der Lehrer ais ein Mann bescheidener Le- 
bensziele. So brauchte es nichtzu sein. Wenn sich 
der Lehrer wieder hineinstellen wiirde in den groBen 
Strom des Lebens, wenn er unter die Vorkampfer 
tratę, wie ehedem unsere Vorkampfer Lehrer ge- 
worden sind. Unsere Behórde fordert, daB der Leh
rer nur Beamter und nur Lehrer sei, und wenn er 
sich z. B. politisch betatigte, so wiirde ihm das leicht 
ais ein Stiick Pflichtversaumnis und unberechtigte 
Ausschreitung verdacht. Paul de Lagarde sah die 
Schadigung voraus und warnte vor Lehrern, die nur 
Lehrer waren. Und es ist eingetreten, was er fiirch- 
tete. Der Lehrer, der mehr und mehr in seinem Beruf 
aufging, wurde in gleichem Mafie unfahiger fur 
seinen Beruf, weil im gleichen Mafie sein ganzes Tun 
fur die Jugend vorbildliche Kraft verlor. Friiher, 
ais die Mehrzahl der Gymnasiasten wieder Philo- 
logen und philologische Professoren oder Gymna- 
siallehrer wurden, geniigte der Lehrer den vor- 
bildlichen Anspriichen einigermafien. Heute sucht 
sich der Schiiler schon w a h r e n d  seiner Schul- 
zeit die Vorbilder fur das Leben aufierhalb der 
Schule und ist im Geiste schon langst Offizier und 
Kapitan, Maschinenbauer und Maler, wahrend er 
noch zu den Fiifien von Lehrern sitzt, die ihm zu
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diesen Berufen bestenfalls die theoretischen Vor- 
bedingungen geben.

Die Erzieher sollen nicht nur fiir die wenigen 
Lehrjahre Vorbilder sein, sondern móglichst weit 
ins Leben hinaus. Zu dem Zwecke miiBten unsere 
Lehrer, zumal die Volksschullehrer, aufhoren, wie 
Kiister zu arbeiten und zu lehren oder wie Kanz- 
listen und Biiroschreiber, dafiir aber sich Kennt- 
nisse in der Landwirtschaft und alle moglichen 
Handfertigkeiten, Handwerke und praktische 
Tiichtigkeiten zu eigen machen. Sie sollten, statt 
in einem fort Satze grammatisch zu zerlegen und 
dunkle Bibelspriiche zu deuten, die Kleinen lieber 
in den Garten fiihren, ihnen zeigen, wie man Ge- 
miise zieht, Obstbaume pflanzt, Bienen ziichtet, 
sollten sie iiber Wind und Wetter, Sonne und 
Mond, iiber die Jahreszeiten und ihre Krafte be- 
lehren, auch in Werkstatten gehen, dort ais tiich- 
tige Tischler, Zimmerleute, Schlosser wirken. Ein 
Dorfschullehrer muBte nicht nur der kenntnis- 
reichste, er muBte auch der praktischste, brauch- 
barste Mann in seinem Dorfe sein. Ein Mann, mit 
dem sich der Bauer gern iiber Feld- und Hausbau, 
iiber StraBenanlagen, Kanalisation, BahnanschluB, 
Anlage von elektrischen Werken und dergleichen 
unterhalt. Wenn er sich auch selbst seine Móbel 
bauen und seine Wandę selbst mit Bildern und 
Bilderrahmen schmiicken kónnte, was fiir ein
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Wundermann ware er dann in den Augen seiner 
Schiller! Dann wiirden alle Dinge, die in der 
Schule gelehrt werden, auch ihre lebendige Be- 
ziehung zum Leben haben, zu den Dingen, die 
im Leben von Wert sind. Zu den tuchtigen Reali- 
taten finden sich dann die rechten Gedanken und 
Worte ganz von selbst. Sie stecken schon in ihnen 
selbst darinnen.

Eine rechte Padagogik muB noch weiter aus 
den Wolken herabgeholt und auf derbe Beine ge- 
stellt werden, muB von der Idee und von falschen 
Idealen loskommen, um wieder verniinftig zu 

werden, muB sich von all den Abstraktio- 
nen und Schematismen frei machen, 

die ich hasse, wie Fried
rich Nietzsche „das 

Ding an sich“ 
haBte.



Pflicht

7. Pflicht.

Das Verhaltnis zwischen Erzieher und Zóg- 
ling bekommt seine gesetzliche Festlegung durch 
das, was man ais Pflicht bezeichnet. Man hat sich 
gewóhnt, dabei vorwiegend an die Pflicht des Zóg- 
lings zu denken. Die Pflicht des Erziehenden, die 
natiirlich in gleichem Mafie besteht, wird mehr ais 
eine Selbstverstandlichkeit dem Rechtsbewufitsein 
der Erwachsenen iiberlassen. Das hat in protestan- 
tischen Landen seine Quelle in der hohen Wiirde, 
die man den Eltern und Erziehern ais den Ver- 
tretern Gottes gab, wodurch man sie mit einer 
Machtfiille ausstattete, der gegeniiber leicht das 
Verantwortlichkeitsgefiihl zu kurz kam. Solange 
man die Garantie hat, dafi die altere Generation 
vollen Einblick in die Wechselwirkung von Recht 
und Pflicht hat, solange ist auch fur die jiingere 
Generation gesorgt. Aber die geschichtliche Erfah- 
rung belehrt uns daruber, dafi die Begriffe iiber 
Umfang und Summę der von den Erwachsenen der
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Jugend aufgelegten Pflichten willkiirlich und 
schwankend sind, und nur gegen grobe MiBgriffe 
und Uberschreitungen findet der Zógling einen 
Rechtsschutz; und zwar dann nur, wenn sich ein 
Klager findet. Dem Kinde und Zógling wird das 
Recht der Klage streitig gemacht; auch findet er, 
eingeschuchtert durch die Machtfulle der ihn be- 
herrschendenAutoritaten nichtdie MittelundWege. 
Dazu wird ihm noch die Anrufung einer Rechtsin- 
stanz, auch im persónlichen Leben, sofort ais eine 
neue Verletzung der Pflicht und des Gehorsams ge- 
deutet. Durch die Tatsache, daB man sich in den 
Kulturstaaten jetzt genótigt sieht, Vereine zum 
Kinderschutz zu griinden, und eine besondere Ge- 
richtsbarkeit fiir kindliche Vergehen einzusetzen, 
beweist man, daB mit dem alten starren Autoritats- 
prinzip einem heutigen Rechtsempfinden nicht 
uiehr Geniige geschieht.

GewiB hat die altere Generation das Recht und 
den Beruf, der jiingeren bestimmte Lebensformen 
und bestimmte Lebensgrenzen vorzuschreiben. 
Aber gerade das Schwierige: die Abgrenzung und 
die gerechte Zumessung ist durchaus streitig, und 
sowie man dergleichen Fragen zur Debatte stellt, 
tritt der starkę Widerspruch selbst solcher Leute 
zutage, die sich bisher gedankenlos mit der ganz 
allgemeinen Redensart abfinden, daB die Jugend 
einfach „ihre Pflicht" zu tun habe. Ihre Pflicht:
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das ist eben das Problem. Was ist die Pflicht der 
Jugend ? Und wer steht uns dafiir, dafi ihr die rechte 
Pflicht auferlegt^wird ? Hóren wir die Erwachsenen 
in Deutschland, die jetzt ais die besten Vertreter 
unseres óffentlichen Urteils gelten diirfen, die in 
ihrer MeinungsauBerung f rei, durch keine amtlichen 
Rucksichten gehemmt, iiber die eigenen Erfahrun- 
gen auf dem Gebiete des Pflichtlebens Bekennt- 
nisse ablegen, so erheben diese schwere Anklagen 
gegen die ererbteWertung desPflichtbegrif fes bei der 
Erziehungsarbeit. Wir brauchen ja nur die ent- 
gegengesetzten Meinungen zu Worte kommen 
lassen.

Auf der einen Seite stehen die Leute, die wir ais 
Pflichtfanatiker bezeichnen. Zumeist sind es Tra- 
ger altpreuBischer Tradition. Sie sprechen von einer 
„verdammten Pflicht und Schuldigkeit". Sie lieben 
kein Rasonnieren der Jugend; fordem, daBsie „Or
der pariere"; und es schwebt ihnen ais das Muster- 
giiltige der Gehorsam vor, der auf dem Exerzier- 
platze geiibt wird, und dem nach ihrem Ur- 
teile PreuBen und Deutschland seine politische 
Machtstellung verdankt. Dieser Geist unerbittlicher 
Pflichtstrenge hat sich eben wegen der militarisch- 
politischen Erfolge auf weite Gebiete unseres ge- 
samten óffentlichen Lebens erstreckt. Er beherrscht 
im wesentlichen das Beamtentum und, da unsere 
Lehrer und Lehrerinnen jetzt auch vorwiegend der
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Zahl und dem Wesen nach Beamte sind, auch die 
staatliche Jugenderziehung. Und durch eine schon 
von Generation zu Generation zu unbedingtem Ge- 
horsam verpflichtete Lehrerschaft ist jetzt ein Geist 
der Unfreiheit und Unselbstandigkeit in unseren 
Schulen heimisch geworden, und eine Angstlich- 
keit, von den pf lichtmaBig vorgeschriebenenBahnen 
abzuweichen, eine solche Scheu vor der zweifelnden 
Frage des Vorgesetzten und vor dem Verdachte, nach 
eigenem Kopfe zu handeln, daB jetzt eine frei- 
ziigigere Oberverwaltung schon den schwersten 
Kampf gegen diese Pflichtfanatiker zu fiihren hat, 
die von gewahrten Freiheiten nicht Gebrauch 
tnachen wollen. Es ist das Bild des jahrelang im 
Kafig gehaltenen Vogels, der die zur Freiheit ge- 
offnete Tiire nicht benutzen mag. Es ist das Ver- 
antwortlichkeitsgefiihl und der Wille zur Tat in un- 
serem beamtlich uberwachten und zugerichteten 
Volke in demMaBe ertotet, daB dieKiihnsten genug 
geleistet zu haben glauben, wenn sie iiber Refor- 
men — sprechen. Es ist durch Jahrzehnte jeder leise 
Versuch der Selbstbetatigung nach eigenen Uber- 
zeugungen so schroff abgewiesen und so streng be- 
straft worden, daB der Wunsch nach Neuerungen 
erst vóllig einschlief, ais er aber dann durch den An- 
sturm von auBen rege wurde, sich in Resolutionen, 
Kongresse und zahllose Organisationen fliichtete, 
wobei doch immer der Gedanke bestimmend war,
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die Verantwortung der Einzelpersonlichkeit auf 
eine Gemeinschaft abzuwalzen. Es will keiner der 
Stórenfried gewesen sein. Und man wartet nun 
nicht mehr auf das Recht der Bewegungsfreiheit, 
sondern man wartet, echt biirokratisch, auf die 
Verfiigung. Man will nicht frei sein, man will 
selbst zur Freiheit kommandiert werden. Die man 
rief, die Geister, wird man nun nicht los. Und wenn 
man heute einem hochstehendenSchulbeamten den 
Wunsch nach reformierten Schulen ausspricht, so 
erhalt man die Antwort: Geben Sie uns erst refor- 
mierte Lehrer. Es sind durchJ ahrzehnte die Privat- 
schulen, die an sich ja schon durch das Berech- 
tigungswesen in ihrem innersten Kern verwundet 
waren, geflissentlich bekampft und beseitigt wor- 
den. Eine Summę von padagogisch selbstandigen 
Kraften ist dadurch lahm gelegt. Auch sie muBten 
es lernen, sich unter eine fremde Einsicht unter- 
zuordnen und auf eigene padagogische Ideale ver- 
zichten. Es ist also von Staats wegen der starkę 
padagogische Trieb im deutschen Volke geknebelt 
und um seine urspriingliche Lebenskraft gebracht 
worden. Kein Wunder, daB es deshalb jetzt an 
selbstandigen padagogischen Kópfen fehlt, und daB 
wir in der ganzen jiingeren padagogischen Litera
tur keine Namen finden, die fur die Erziehungs- 
wissenschaft Ahnliches bedeuten, wie die groBen 
Namen des 18. Jahrhunderts, das fur die Erziehung
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so auBerordentlich ergiebig war. Selbst die bekann- 
testender heutigen Schulmanner — ich will nur den 
besten der guten nennen — Kerschensteiner in Miin- 
chen, sind nicht Schópfer neuer padagogischer 
Ideen, sondern iibertragen englisch-amerikanische 
Erziehungspraxis auf deutschen Boden. Ebenso der 
auBerhalb des staatlichen Schulwesens stehende 
Dr. Hermann Lietz. Diese und andere Bahnbrecher 
sind zugestandenermaBen Nachf olger auslandischer 
Padagogen. Damit haben wir den Beweis, daB die 
deutsche staatliche Erziehungspraxis vom Auslande 
ms Schlepptau genommen werden muBte, um erst 
wieder aus dem toten Wasser herauszukommen. 
Das alles ist ein Produkt iiberhitzter und falsch 
angebrachter Pflichtgebote. Die Schule und der 
Schulgeist iibertrugen sich ins gesamte Leben. Der 
in der Schule durch Obertreibung zu Tode gehetzte 
Pflichtbegriff erweist sich eben durch diese tJber- 
treibung ais weithin schadlich.

Wenn man die Ubertreibung tadelt, so tritt man 
damit zugleich fiir das rechte MaB ein. Kein Ver- 
niinftiger wird seine Stimme erheben gegen eine 
gesunde, gerechte Pflichtsetzung und ihre gewis- 
senhafte Befolgung. Wir tadeln ja auch nicht eine 
*naBvolle sportliche Betatigung, wir eifern aber ge
gen die in England und Amerika hervortretende 
Ausartung. DaB die in die Schule und durch den 
Umweg tiber die Schule auch ins Haus verpflanz-
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ten Pflichtanspriiche falsch sind, das geht auch 
hervor aus dem latenten Widerstand der Jugend 
gegen diese Gebote. Der Kampf wird von den 
Schiilern mit allen Waffen der List und Verstellung 
gefiihrt, weil Gewalt zur eigenenVernichtung fiihren 
wiirde. Das Lug- und Trugwesen, das ganze den 
Schiilern schon wie eine berechtigte Lebensform 
yertraute Schwindelsystem yerurteilt die Uber- 
treibungen der Pflichtgebote. Pflichten miissen, 
um jetzt bestimmt zu sagen, wie wir dariiber 
denken, so beschaffen sein, daB sie der Natur 
und den Fahigkeiten der dazu Verpflichteten an- 
gemessen sind. Das bedeutet keine Verweich- 
lichung, keine sentimentale Nachgiebigkeit, keinen 
Verzicht auf eigene Rechte, sondern ist nur ein 
Gebot der Vernunft und Billigkeit. Ich darf von 
einem Hunde, der ais Jagdtier geboren ist, nicht 
verlangen, daB er an der Kette liegend zum Hof- 
hunde werde. Ich darf von einem Lówen, der nach 
gottlichem und Naturrecht in der Wildnis fur seine 
und seines Geschlechtes Erhaltung zu kampfen hat, 
nicht yerlangen, daB er im elektrisch erleuchteten 
Zirkus zur Kurzweil miiBiger Gaffer durch Papier- 
reifen springe. Ich darf nicht von einem Neger- 
kinde, das nach seiner Veranlagung, durch Ver- 
erbung und den gesamten tiefen Kulturstand sei
ner Stammesgenossen zu einem primitiven Natur- 
leben bestimmt ist, yerlangen, daB es heimisch
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werde in dem Salonleben einer modernen Grofi- 
stadt. Auch hier muB die Natur unsere Lehr- 
meisterinsein: Sie weist allenSchópfungen den ihnen 
angemessenen Platz an. Sie zwingt die Palmę nicht, 
im nordischen Klima zu wachsen, lieber laBt sie sie 
zugrunde gehen. Wo sie aber ihrer ganzen Be- 
schaffenheit nach wachsen und gedeihen kann, wo 
also die Natur ihr alle notigen Lebensbedingungen 
bietet, da fordert sie auch Wachstum, und da wird 
es auch geleistet.

Im menschlichen Leben muB nattirlich auch 
befohlen und gehorcht werden, sonst ist ein ge- 
sellschaftliches und damit auch ein Einzelleben 
unmóglich. Die ganze Kunst des Befehlens be- 
steht aber darin, daB man die rechten Menschen 
an den rechten Platz stellt und ihnen nur das 
zur Pflicht macht, was schon in ihrer ganzen Na
tur vorbereitet liegt. Damit ist auch zugleich das 
soziale Problem gelóst, denn damit sind den Men
schen ihre Platze angewiesen nach Mafigabe ihrer 
Krafte. Es ist ebenso unsinnig, einem geistig min- 
derwertigen Menschen Herrschergewalt zu geben, 
wie es unsinnig ist, einen geistig hochstehenden 
zu niederem Frondienste zu verurteilen. Die Natur 
selbst weist den Menschen ihre Platze zu. Aber 
eine ungeschickte Sozialpolitik und ungeschickte 
Erziehung bringt es dahin, daB, wie Friedrich der 
GroBe einmal richtig sagte, kaum jemals ein
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Mensch am richtigen Platze steht; deshalb hatten 
wir soviele schlechte Schuster, Minister und Kónige.

Eine torichte Padagogik ist auf den Gedanken 
verfallen, daB Gehorsam und Pflichttreue am be- 
sten an solchen Stoffen zu iiben sei, die dem Zóg- 
linge von Haus aus fremd und unbeąuem sind. Der 
mit den letzten Lebensproblemenbeschaftigte jungę 
Hebbel soli und muB also Akten schreiben. Der ge- 
borene Aktenmensch soli und muB des Sophokles 
Antigone lesen. Der ais Freidenker geborene muB 
durch seine ganze Jugend mit dogmatischen Kir- 
chenlehren gefiittert werden. Je gróBer der Wider- 
wille, desto heiliger das Gebot. Es ist also abge- 
sehen auf eine Oberwindung und Uberwaltigung 
der Natur. Andere Geschópfe ziehen es dann vor, 
zu sterben. Ein Vogel, der sich von Wiirmern nahrt, 
laBt sich zum Fressen von Hanfkornern nicht 
zwingen, und die in Gefangenschaft lebenden hohe- 
ren Anthropoiden-Affen sterben vorHeimweh und 
Melancholie. Der Mensch ist von allen Geschópfen 
das korperlich und geistig anpassungsfahigste, zu- 
mal im jugendlichen Alter. Ein Kind kann Un- 
glaubliches an falscher Behandlung ertragen. Und 
es kommt dann wohl zuletzt zu der resignierten 
Erkenntnis: ,,Gut war’s doch, man merkt, was 
so’ne menschliche Kretur allens ertragen kann“ . 
Strenge Pflichterfiillung, in der Schule so hoch ge- 
priesen, bringt es fertig, daB unsere Jugend sich
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selbst verliert. Es kann aber unmóglich fiir die 
Jugend Pflichten geben, die sie zum Verzicht auf 
die Jugend zwingen. Wenn ein preuBisches Mini- 
sterium friiher eine zehnstiindige tagliche geistige 
Arbeitsleistung fiir Junglinge zwischen 16 und 
20 Jahren ais normales Pflichtgebot statuierte, so 
zwang es damit die Jugend zur Selbstvernichtung. 
Hier ist das harteste Wort nicht zu hart. Das ist 
nicht minder grausam und frivol, ais wenn man die 
Jugend zur Selbstbefleckung von Amts wegen an- 

alten wollte. Auch auf einen solchen wahnwitzi- 
gen Gedanken kónnte einmal eine geistig verirrte 
Autoritat verfallen, und das ware fast zu wiin- 
schen, damit die Menschen nicht vor j e d e r 
uoch so torichten Pflichtforderung ehrfurchtsvoll 
in die Knie sinken. Wir wollen uns doch endlich in 

eutschland das Recht erkampfen, die Pflichtge- 
°te unserer so selbstbewufiten Behórden einer 

strengen Kritik zu unterziehen. In den Schulen 
aben sie Pflichten aufgepflanzt, ehe sie die Men

schen kannten, die diesen Pflichten dienen sollten. 
Kleine sechsjahrige Kinder muBten drei, vier Stun - 
hen lang pflichtmaBig still sitzen, womoglich mit 
gefalteten Handen, in engem Raume, bei schlech- 
ter Luft und strengen Strafen. Jetzt erkennen un- 
s®re Schulbehorden, daB es Pflicht der Jugend ist, 
sich korperlich auszubilden; jetzt wird ein uner- 
aubtes Versaumen desTurnunterrichts alsPflicht-
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versaumnis bestraft. Aber es ist uns doch noch er- 
innerlich, daB es in PreuBen Zeiten gab, wo das Tur- 
nen von Staats wegen verboten wurde, wo also die 
J ugend die Pflicht hatte, kórperlich zu verkummern.

Die Unsumme von Pflichten, die unser Staat 
ohne of f entlichenWiderspruch der J ugend und ihren 
Erziehern aufgepflanzt hat, bedurfte einer sehr 
griindlichen Kontrolle. Und erst wenn sie zeit- 
gemaB umgebildet sind und dem Rechts- und Bil- 
ligkeitsgefiihl, dem wissenschaftlichen und pada- 
gogischen Wissen der Gegenwart entsprechen, wer- 
den die Eltern die Pflichtgebote der Schule ais 
solche anerkennen miissen. Unsere gesamte soziale 
Entwicklung sorgt selbst schon dafur, daB die Un
summe unberechtigter Pflichtgebote mehr und 
mehr auch innerhalb der Familien in Vergessen- 
heit gerat. Zumal die Tóchter, vordem willenlos 
zum hauslichen Dienst yerpflichtet, entscheiden 
sich jetzt frei fur einen Beruf und erlangen da- 
durch bald ein Recht der Selbstbestimmung, von 
dem sich unsere Vater keine Vorstellung machen 
konnten. Die Berufswahl und damit auch schon 
die Wahl der Schule wird dem Knaben heute viel 
freier gestellt ais friiher. Keineswegs zum Schaden 
der elterlichen Autoritat. Es laBt sich statistisch 
nicht nachweisen, scheint mir aber zweifellos, daB 
die hauslichen Konflikte gegen friiher stark im 
Riickgange sind. Sobald ein Mensch merkt, daB
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seine Vorgesetzten ihm die Pflichten gerecht zu- 
messen, das heifit so zumessen, daB bei der Pflicht- 
erfiillung eine innere Befriedigung erreicht und 
eine Forderung der inneren Natur erfiillt wird, findet 
er sich auch zu willigem Gehorsam bereit. Ełne so 
geleitete Jugend braucht gar nicht auf das Gebot des 
Gehorsams verpflichtet zu werden. Wo iiber Pflicht- 
verletzung viel zu klagen ist, da ist es fur die Autori- 
taten hohe Zeit, ihre Pflichtgebote zu revidieren. 
Es erweist sich, bei genauem Zusehen, immer ais 
die Schuld der Vorgesetzten, wenn in Staaten, in 
Heeren, in Fabriken, in Schulen Revolten aus- 
brechen. Es ist ein Bismarckwort, daB alle Revo- 
lutionen von oben gemacht werden. Das gilt auch 
von den kleinen Revolutionen in Haus und Schule. 
SchlieBlich ist auch hier der Erfolg der verlaBlichste 
Lehrmeister. Wenn ich ohne laute Betonung mei- 
ner Autoritat die Menschen nach meinem Willen 
und nach MaB ihrer Krafte in freudiger Tatigkeit 
erhalte und zu gutenFortschritten bringe, so ist da- 
niit der Beweis erbracht, daB diese Praxis hoher steht 
ais die der Pflichtfanatiker, die trotz strengster 
Uberwachung, trotz Strafandrohung und Strafvoll- 
zuges verdrossene, betriigerische oder aufbegeh- 
fende Untergebene haben. Dabei reibt sich die beste 
Kraft im nutzlosen Kampfe auf oder entladt sich 
in haBlichen Konflikten, die bose Leidenschaften 

entfesseln und unabsehbares Unheil stiften.
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8. Konflikte.

Die Menschen rufen den Arzt erst, wenn der 
Kórper erkrankt, und ebenso rufen die Eltern nach 
dem Erzieher, wenn Stórungen im hauslichen Le- 
ben und Konflikte mit den Kindern hervortreten. 
Es ist dann auch gewóhnlich schon ein seelischer 
Krankheitszustand eingetreten und die Hilfe zu 
spat angerufen. Konflikte miiBten in Schule und 
Haus durch menschliche Vorsicht vermieden wer- 
den, wie man eben auch kórperliche Krankheit zu 
vermeiden trachtet. Vor leiblicher Erkaltung be- 
hiitet die Mutter ihre Kinder mit riihrender Sorg- 
falt, ertragt es aber oft mit Leichtmut, wenn eine 

Erkaltung" des seelischen Gemeinschaftslebens 
eintritt. Wo der richtige innere Verkehr zwischen 
Erzieher und Zógling besteht, da sind Konflikte 
so gut wie ausgeschlossen. Denn Konflikte sind 
immer das auBere Symptom des vorausgehenden 
MiBverstandnisses und MiBverhaltnisses. Sie lassen 
sich oft mit einem Schlage andern, wenn man nam-
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lich einen Personenwechsel vornimmt. Das Kind, 
das bei einem Lehrer ais storrisch, faul, dumm, 
fliichtig, gleichgiiltig und stumpf, auch deshalb 
ohne Fortschritt beurteilt wird, bliiht unter der 
Hand eines anderen Lehrers auf wie eine hinwel- 
kende Pflanze, die in neuen Boden gesetzt wird. 
Es ist Unrecht, bei jedem ausbrechenden Konflikte 
die Schuld einseitig bei dem Zógling zu suchen. 
Man wird zunachst hier gar nicht von Schuld spre- 
chen, sondern das ganze unerfreuliche Erlebnis ais 
ein Naturereignis wissenschaftlich priifen. Auch 
zwischen Erwachsenen, und gerade solchen, die 
sich von Natur fiir aufeinander angewiesen hiel- 
*en> namlich zwischenEheleuten, brechen Konflikte 
auf» die bis zu gegenseitiger uniiberwindlicher Ab- 
Heigung ausarten konnen. DieseTatsache wird von 
den Gerichten ais gegeben und unabanderlich aner- 
kannt. Mit welchem Rechte verlangen wir von 
Kindern, daB sie von solchem tief in ihrer Natur be- 
griindeten Widerwillen verschont bleiben ? Gerade 
Kinder suchen den engsten seelischen AnschluB an 
die Menschen, die ihnen zu Fiihrern bestimmt sind. 
Gerade sie leiden am tiefsten unter einer Abhangig- 
keit, zu der ihr ganzes Wesen die innere Zustim- 
niung verweigert. Es ist unbillig, wenn man klei- 
nen Kindern ein Kindermadchen aufnótigt, gegen 
dąs sie eine sichtbare Antipathie nicht iiberwinden 
konnen. Man iibertrage sich doch mit schlichtester
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Billigkeit den Zustand auf seine eigenen Empfin- 
dungen. Auch wir Erwachsenen haben Sympathien 
und Antipathien, und es begegnen uns Menschen, 
zu denen wir unserer ganzen Natur nach in ein 
inneres Verhaltnis nicht kommen konnen. Und wir 
halten es fur unser gutes Recht, ihnen aus dem 
Wege zu gehen. Wird ihnen aber eine Art Herren- 
recht iiber uns gegeben, so leiden wir darunter so 
tief, daU dadurch unsere Selbstachtung und unser 
Personlichkeitswert in Frage gestellt wird. Kon
flikte sind in solchen Fallen nur zu yermeiden un- 
ter Aufgabe der eigenen Natur, nur durch skla- 
vische Unterwiirfigkeit. Der Kampf gegen die in- 
nere Stimme fuhrt aber bald zumZusammenbruch. 
Auf die Dauer ist es eben einfach nicht zu ertragen, 
und mit dem guten Willen allein ist nichts gewonnen.

Kinder, denen man einen solchen Verzicht auf 
ihre eigene Natur nicht zumuten kann und nicht 
zumuten darf, werden sich ihnen unertraglichen 
Erziehern gegenfiber trotzig gebarden. Dieser 
Trotz ist nach dem Urteil alter Padagogik das 
schlimmste Symptom jugendlicher Verderbtheit. 
Und es gilt ais alte padagogische Weisheit, den 
Trotz zu brechen. Ich kann diese Weisheit nicht 
anerkennen. Mir selbst sind — und ich habe das 
fiinfzigsteLebensjahr schoniiberschritten — Kinder 
von unberechtigtem und unbrechbarem Trotz noch 
nie begegnet. Ich bin deshalb wohl inkompetent in
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dieser Frage, falls ich die Behauptung wagę, daB 
der unbeugsame Trotz, ebenso wie die unbesieg- 
bare Liigenhaftigkeit Erziehungsfehler sind. In 
meinem eigenen Hause wachsen drei Kinder auf, 
die weder liigen noch trotzig sind. Ich rechne 
ihnen das nicht zum Verdienste an, weil ihnen 
2U beiden Unarten Gelegenheit iiberhaupt nicht 
gegeben wird. Es wird von ihnen keine Leistung 
verlangt, die unbillig ist und gegen die kind- 
liche Natur. Es wird ihren berechtigten kindlichen 
Wunschen soweit nachgegeben, wie den berechtig
ten Wiinschen der Erwachsenen. Es wird von ihnen 
kein Gehorsam gefordert, auBer wo er unerlaBlich 
und durch die Verhaltnisse selbst geboten ist. Da- 
rum erkennen sie die Berechtigung des Gebotes an 
und fugen sich ohne lauten, selbst ohne stillen 
Trotz. Will einmal ein heftig aufflackernder Wille 
sich durchsetzen, so mag er sich ins Leere ver- 
Puffen. Ich stelle ihm nicht gleich die drohende 
Faust entgegen.

Leidenschaften haben gesunde Menschen na- 
tiirlich und brauchen sie im Leben. Die deutsche 
Volksseele will leider nicht mehr in Wallung ge- 
ra-ten. Man klagt mit Recht, daB es an Begeiste- 
rungsfahigkeit mangele. Es fehlt auch am Zorn 
der freien Rede. Die óffentliche Stimmung erhebt 
Slch nicht iiber eine wohltemperierte Lauheit. Wie- 
der meiner Meinung nach Produkt unserer kirch-
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lich-theoretisch-biirokratischen Menschenabrich- 
tung. Da schickt sich angeblich alles nicht; man 
darf sich nicht erregen, man darf nicht laute und 
kraftige Worte brauchen, man darf seinen Willen 
nicht durchsetzen wollen, man darf nicht wider- 
sprechen. Ja man darf nicht einmal im stillen vor 
Ingrimm die Faust ballen und einen Fluch aus- 
sprechen, man muB alles — alles, was einem das 
Schicksal und fremder Wille bringt, hinnehmen, 
mit der Demut der Wolltrager, denen die Natur jede 
Waffe versagt hat. Lammesgeduld und Lammes- 
demut, das sind die Tugenden, die den Kindern ge- 
predigt werden. Und dann wundert man sich, wenn 
sie, zu Mannern und Frauen herangewachsen, 
scheu beiseite gehen, wenn es einen Kampf der 
Meinungen gilt, wenn ein echter Bekennermut am 
Platze ware, und wenn es gilt, Uberzeugungen 
handelnd zum Siege zu fiihren. Der schwache 
Einzelwille fliichtet sich lieber in Kongresse, wo 
wieder der Vorsitzende dafiir sorgt, daB kein 
unparlamentarisches Wort gebraucht und keine 
zarte Empfindung verletzt wird. „Vornehmheit“ 
ist das Ziel der Erziehung. Und Vornehmheit 
bedeutet Zuriickhaltung mit seinen inneren 
Kraften, heiBt Unterordnung der eigenen Uber- 
zeugung unter den Massenwillen, heiBt schweigen, 
wo das Herz nach lautem Bekennen schreit, 
und heiBt ja sagen, wo ein kraftiges Nein am
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Platze ware. Diese aufiere Vornehmheit allein 
ist es, die man durch die iibliche Erziehung er- 
reichen kann, und durch die es gelingt, Konflikte 
2U vermeiden, um einen latenten Zustand des 
Unbehagens, des Mifiverstehens, einen faulen 
Prieden unter Verzicht auf eigene Uberzeugungen 
2u schaffen. Auch dem hauslichen Frieden ist 
schlecht durch eine solche Vernichtung der Ein- 
zelwillen gedient. Die Krafte, die sich spater im 
pffentlichen Leben wirksam zeigen sollen, miissen 
im Hause sich vorher entwickelt haben. Deshalb 
muB man den Kindern Redefreiheit geben, ihnen 
auch gestatten, zornig zu werden und ihrem Un- 
■ willen Ausdruck zu geben. Man horę sie ruhig 
an> wie man in einer óffentlichen Versammlung 
den politischen Gegner anhort, und bringe den aus- 
brechenden Konflikt h e r a u s ! Denn nur da- 
durch ist eine Klarung und eine Riickkehr zu guter 
^erstandigung móglich. Nichts ist der Seele und 
dem Gemeinschaftsleben schadlicher, ais lang zu- 
fuckgedammteMiBstimmung und verhaltenerGrolI. 
^as fiihrt spater zu starkeren Entladungen mit Ver- 
wiistungen im Gefolge oder zu der stillen Abtren- 
mmg und einem nur korperlichen Zusammenleben, 
w°bei das seelische abstirbt. Es schadet also nichts, 
^enn einem leidenschaftlich veranlagten Kinde 
einmal das Temperament durchgeht. Auch das ge- 
hórt zu den Lebenserfahrungen, die den Menschen
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bereichern. Wie soli ein Kind die Dichtungen spa- 
ter verstehen lernen und wie vor allem das Leben 
selbst, wenn ihm von vornherein starkę Ausbriiche 
der seelischen Erregungen wie eine Siinde yerboten 
sind ? Starkę Handlungen empfangen ihren Antrieb 
nur aus starken seelischen Erregungen. GewiB muB 
dann auch eine regelnde Vernunft hinzutreten, aber 
alles GroBe in der Welt ist aus Leidenschaftlichkeit 
geboren. Ein temperamentloser Luther oder Bis
marck sind Widerspruche in sich. Es gereicht ihnen 
nicht zur Unehre, daB der eine das TintenfaB gegen 
den Teufel, der andere eine Porzellanvase zu Bo- 
den warf. Die Leidenschaft braucht ihre Entladung, 
und wenn einmal schon imKinde ein solcherVulkan 
losbricht, so entsetze man sich nicht unnótig dariiber.

Naturlich steht der groBen Leidenschaft eine 
doppelte Bahn offen, die Bahn des Heldentums und 
die des Verbrechertums. Aber Verbrechertum — 
das wollen wir uns doch klar machen — ist in den 
meisten Fallen, wo es nicht auf physischer Degene- 
ration beruht — in falsche Bahnen gedrangtes Hel- 
dentum. Wie schwer die Grenze hier zu ziehen ist, 
daraus schópfen unsere Dramatiker ihre tiefsten 
Probleme, und auch die Geschichte schwankt, 
zumeist unter dem EinfluB der Parteirichtung, in 
der Wertung der gróBten Gestalten: Themistokles, 
Alexander der GroBe, Casar, Wallenstein, Napoleon. 
Hier gilt das Wort, daB die Jugend gewagt werden
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mu8. Wir durfen ihr nicht ein kiinftiges Heldentum 
aus Angst vor der Entgleisung unmóglich machen.

Eine Menge hauslicher Szenen lassen sich ver- 
wieiden oder mildern, wenn man dem Kinde auch 
dieses Recht auf sein Temperament, das Recht auf 
Hafi und Leidenschaft einraumt. Es ist nicht selbst- 
^erstandliche Ungezogenheit, wenn ein Knabe den 
anderen im Zorn niederwirft, wenn er einem Lehrer 
widerspricht, einen ungerechten Vorwurf schroff 
ablehnt. Ali das ist unbeąuem, oft auch erschrek- 
kend, aber es ist ais ein Stiick Natur in der Jugend 
nicht hart zu verurteilen, nicht unter allen Umstan- 
den zu ersticken. Englische Erzieher scharfen ihren 
Zoglingen das Wort ein: „Sorge, daB Eisen in dein 
Blut kommt!“  und geben ihnen ais Lebensmaxime 
den Rat auf den Weg, sich nichts gefallen zu lassen. 
Nichts, das heifit natiirlich nichts Ungerechtes. Es 
gehort gewiB viel Selbstbeherrschung des Erziehers 
und ein weiter Blick dazu, solche jugendlichen 
Ubergriffe und Ausschreitungen zu ertragen. Aber 
das ist ja gerade die Aufgabe des Erziehers, sich 
stets die Zukunft vor Augen zu halten und am 
Aufbau des ganzen Menschen zu arbeiten, nicht 
etwa nur einzelne unbeąueme Symptome zu be- 
kampfen.Und immer wieder muB daran festgehalten 
Werden: bei richtigem Gemeinschaftsleben findet 
die Jugend keinen AnlaB zu so leidenschaftlichen 
Erregungen dem Erzieher gegeniiber. Wenn sie
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sich aber nach auBen hin gegen wirkliches Un- 
recht, etwa gegen einen Tierąualer, gegen einen 
Brandstifter oder sonstige Verbrecher und noch 
mehr gegen selbsterlittenes Unrecht so auflehnt, 
dann haben wir zur Verurteilung keinen Grund. 
Und bei der Behandlung solcher Falle wird eine ge- 
rechte Wiirdigung aller in Betracht kommenden 
Faktoren auch zur rechten Einsicht fiihren. Hier 
soli sich eben die Kunst des Erziehers bewahren. 
Das sind die interessanten schweren Falle, die fur 
den Erzieher bedeuten, was die interessanten schwe
ren medizinischen Falle fur den Arzt bedeuten. 
Allgemein verbindliche Regeln nutzen nichts und 
wiirden nur neue hausliche Konflikte schaffen hel- 
fen. Das Schwergewicht liegt bei der Entscheidung, 
ob es sich bei solchen Gewaltausbriichen um starkę 
gesunde Triebe oder um krankhafte Uberreizung 
handelt. Wir fordem deshalb fur sie dieselbe um- 
sichtige Diagnose, wie sie der Arzt bei allen leib- 
lichen Erkrankungen anstellt. Ja, die Aufgaben 
fallen zusammen, da das Seelische mit dem Kor- 
perlichen so innig verkniipft ist.

Das schwierigste Problem der ganzen Erzie- 
hung, wie weit das Gebot der Selbstbeherrschung 
durchgefuhrt werden muB, soli hier ais Problem 
offen bleiben. Die Tatsache, daB die wahrhaft 
groBen Menschen, denen die Menschheit die wich- 
tigsten Fortschritte verdankt, zumeist leidenschaft-
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liche Naturen waren, macht uns irre an der unbe- 
dingten Forderung der Selbstbeherrschung. Der 
Mensch muB auBer sich geraten kónnen, um wieder 
griindlich zu sich kommen zu kónnen. Und dieZucht, 
die ausgeiibt werden muB, soli eben eine Selbstzucht 
Werden, nicht nur eine Hemmung sein von auBen 
«er. Auch hier wird die Lebenserfahrung selbst, 
also wieder die Natur, die rechten Heilmittel und 
den gesunden Ausgleich schaffen. Die Erfahrung 
niuB den einzelnen lehren, wie weit er imstande 
lst, seinen starken Leidenschaften eine starkę und 
niitzliche Tat folgen zu lassen. Es ist zu fiirchten, 
daB ein zu friih gebrochener Wille gebrochen bleibt. 
Wir brauchen willensstarke Menschen. Die Be- 
zwingung des eigenen Willens darf nicht zur As- 
kese fiihren, ganz gleich auf welchem Gebiete. Der 
groBe Erzieher Spencer, dem die englische Nation 
sehr Wichtiges fiir ihre Charakterbildung zu danken 
hat, hat den Satz aufgepflanzt: „Askese schwindet 
*Us Leben und Erziehung. Der unabhangige eng
lische Knabe ist der Vater des unabhangigen eng- 
ischen Mannes. Ihr kónnt diesen ohne jenen nicht 

haben.“ Es darf also der Kampf gegen den Willen 
nicht zu einer Vernichtung des Willens, sondern 
nur zur Willensrichtung und -gestaltung fiihren. 
^er Mensch muB es lernen, die volle ungebrochene 
Kraft seines Willens kiinstlerisch zu gestalten, wie 
der Meister den rohen Marmorblock formt. Die
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Askese, die Abtótung des Fleisches und damit des 
Willens, hat uns keine Kulturfórderer geschenkt, 
sondern nur Lebensverneiner. Da ware es schon 
besser, das Leben selbst zu vernichten, ais nur den 
auBeren Schein des Lebens zu wahren. Der 
Mensch muB den Mut haben, sein volles Menschen- 
leben zu leben, also auch den Mut zur Leidenschaft 
und zur Sinnlichkeit. Daraus erwachsen Kampfe, 
aber auch das ist ein Naturgebot. Nur im Kampfe 
erhalt und fordert sich der Mensch. Nur durch den 
Kampf kommen die Krafte empor und werden die 
Schwachen an den ihnen gebiihrenden Platz ge- 
drangt. Damit erklaren wir uns gegen das Prinzip 
der christlichen Demut. Der Starkę wird die ritter- 
liche Pflicht fiihlen, auch die Schwachen zu schtit- 
zen. Nur wo der Schwache sich ihm gebieterisch 
in den Weg stellen will und ais Schwacher ein iiber- 
legenes Recht beansprucht, nur da wird er durch 
Natur- und Menschenrecht dagegen ankampfen. 
Die Schwachen kónnen sich in ihrer Machtstellung 
nur durch den Schutz ihrer staatlich garantierten 
Autoritat halten. Dieser Zustand ist aber unter 
allen Umstanden und fiir alle davon Beriihrten 
schadlich. Mumifizierung innerlich toter Autori- 
taten stellt alle Vernunft des Lebens auf den Kopf, 
dauert auch nur auf kurze Frist:

„Bis die Natur erwacht, und mit schweren ehernen Handen 
an das hohle Gebau riihret die Zeit und die Not“ .
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9. Persónlichkeit.

Der Erziehungsmechanismus, unter dem wir 
lrn letzten Jahrhundert zu leiden hatten, hat sich 
die Ziele nicht hoch genug gesteckt und die Wege 
2U starr begrenzt. Es gediehen dabei einigermaBen 
nur die MittelmaBigen, die Dutzendmenschen. Es 
War aber keine Veranstaltung, bei der die Leute 
gedeihen konnten, auf die es doch im wesent- 
lichen ankommt, die hervorragenden Geister, 

ênen der Beruf zufallt, Fiihrer der Massen zu 
^erden. Die stets wiederholte Erklarung, daB die 
Schulen fiirs MittelmaB bestimmt waren, ist ais 
^nberechtigt abzuweisen. Das MittelmaB der 
«lenschen darf auf den Schulen freilich nicht ver- 
kiimmern. Es soli jeder dort die Entwicklung fin- 

ên> die seiner Natur gemaB ist. Nicht aber darf 
ên Schwachen zuliebe den Starken der Aufstieg 

erschwert oder unmóglich gemacht werden.
Im Hause geht die Erziehung zumeist auf die 

bloBe AuBerlichkeit des sogenannten Anstandigen.

G iirlitt, Erziehungslehre 9 129
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Gute gesellschaftliche Formen sind etwas Niitz- 
liches und Notwendiges, sie miissen sich aber er- 
geben aus der allgemeinen guten gesellschaftlichen 
Sitte, nicht ais kiinstliches Erziehungsprodukt, son- 
dern ais Anpassung an die bestehenden allgemein 
verbindlichen Lebensformen. Hier ist es wieder die 
Macht des Vorbildes, die eine weitere Erziehung 
und zumal eine theoretische Belehrung entbehrlich 
machen mufi. Auch sollen die guten Formen nicht 
bloBe auBerliche Formen, sondern der freie Aus- 
druck des Innenlebens sein. Sonst bilden sie eine 
„geliehene Zucht“ wie Walther sagt, einen auBe- 
ren Anstrich, der eine starkere Belastungsprobe 
nicht yertragt. Die guten Manieren junger Korps- 
studenten oder Kadetten, die vielfach in unsere 
biirgerlichen Kreise eindringen, haben viel AuBer- 
liches und deshalb Lacherliches an sich und wer- 
den durch falsche Ubertragung vollends zur Kari- 
katur. Die Standesformen der Offiziere und des 
Adels lassen sich nicht ohne weiteres in Kauf- 
mannskreise iibertragen, ohne dort ais Fremdes 
und Zerstórendes empfunden zu werden. Und um- 
gekehrt: jedes Volk und jede Gesellschaftsklasse 
muB sich seine eigenen Lebensformen schaffen, die 
mit den Lebensbedingungen in Einklang stehen 
werden. Auch hier ist Natiirlichkeit der Ausdruck 
des wahren Adels, und diese Natiirlichkeit sorgt 
dafiir, daB selbst ein schlichter Bauer oder See-
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mann fur sein gediegenes Innenleben die entspre- 
chenden gefalligen Formen findet. Wahres Gefiihl 
wird sich stets den wahren Ausdruck schaffen. Und 
Wer zu viel an den auBeren Formen der Kinder 
modelt, der ist in Gefahr, sie aus dem inneren 
Gleichgewicht zu bringen und ihnen das Geprage 
der Wahrhaftigkeit zu zerstóren. Die Folgen sol- 
cher iiberhitzter Bemiihungen, den Kindern schon 
die reifen und iiberreifen Gesellschaftsformen der 
Erwachsenen aufzudrangen, sehen wir in den 
jacherlichen, altklugen Modepiippchen und den 
jungen Stutzern der GroBstadte und auch schon 
Kleinstadte. Die notwendigsten auBeren Anstands- 
formen miissen schon beim kleinen Kinde durch 
Gewóhnung festgelegt sein. Alles weitere darf man 
dann dem Nachahmungstrieb, dem gesellschaft- 
lichen Vorbilde und der allgemeinen korperlichen 
und geistigen Entwicklung iiberlassen, vorausge- 
s^tzt natiirlich, daB man das Kind in die rechte Um- 
gebung gestellt hat.

Man darf diese Dinge nicht zu wichtig nehmen, 
damit das Wichtigere dariiber nicht vergessen wird 
°der zu kurz kommt. Das Wichtigere aber ist die 
Entwicklung der Persónlichkeit. Der Mensch hat 
mcht allein und nicht vorwiegend die Aufgabe, 
Gleicher unter Gleichen zu werden. Es ist nicht 
der harteste Vorwurf, daB er sich von anderen un- 
terscheidet. Zwar empfindet die Gesellschaft hau-
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fig so, aber dagegen muB protestiert werden. Der 
Mensch, und besonders der Deutsche hat es nótig, 
daB man ihm das Recht personlicher Eigenart frei 
halt. In England darf, wie Goethe schon beobach- 
tete, ein Mensch in seiner Weise komplett werden; 
dabei koramen allerdings auch komplette Narren 
heraus, aber das bedeute doch immer etwas in der 
Wagę der Natur, wie er sagt. Je mehr das Gegen- 
wartsleben an der Uniformierung —  der geistigen 
und leiblichen —  der Menschen arbeitet, um so 
schwerer setzt sich die Eigenart des Einzelmen- 
schen durch. Um so mehr fallt den Erziehern die 
Pflicht zu, das Eigenartige und dadurch Wesent- 
liche an jeder jungen Persónlichkeit zu entwickeln. 
Schon schwinden in Deutschland die durch Tracht 
und Dialekt sich aussprechenden órtlichen Unter- 
schiede. Schon wird die europaische Gesellschafts- 
tracht zur internationalen. Auch der Neger tragt 
schon Gehrock, Zylinder und Glacehandschuhe. 
Durch das straff organisierte Parteileben und den 
Zwang staatlicher Gesetzgebung wird der Einzel- 
wille von der Wiege bis zur Bahre in die Form fest- 
umschriebener Schablone gezwangt. Dazu kommt 
der schwere materielle Kampf, der die Mehrzahl 
der Menschen in den Frondienst von Machthabern 
zwingt, die ihnen den Lebensinhalt und die Lebens- 
form vorschreiben. Es ist also wohl Folgę unserer 
ganzen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung,

132



Persónlichkeit

daB sich heute freie, selbstandige Persónlichkeiten 
nur schwer entwickeln kónnen. Fast hat man es 
schon verlernt, nach ihnen zu verlangen, fast schon 
das Wesen der Persónlichkeit vergessen. Man gibt 
sich zufrieden im taglichen Verkehr mit Menschen, 
die fast automatisch nichts anderes bieten, ais Ziige 
ibrer Gesellschaftsklasse, und man ist erstaunt dar- 
hber, einmal aus dem Munde eines hóheren Of- 
fiziers oder eines Geheimen Rates politische oder 
asthetische Urteile zu hóren, die von dem Gedan- 
kenkreis ihrer Standesgenossen abweichen. Heute 
Jst schon der liberale Geheimrat eine Abnormitat 
und deshalb etwa nicht hóher bewertet, sondern 
n̂ it MiBtrauen betrachtet. Die Gesinnungsmache 
kat in allen Gesellschaftsschichten tyrannische Ge- 
walt gewonnen. Man stóBt fast nur noch auf Mas- 
senmeinungen. Das Leben spielt sich ab nach dem 
Willen vonMaj oritatsbeschliissen undVerfiigungen. 
^nd sonderbarerweise ist der Deutsche mit der be- 
stehenden Masse von Lebenshemmungen noch 
nicht einmal zufrieden: er muB sich bei jedem 
fteuen Lebenstrieb durch Vereinsgriindungen und 
Satzungen den Riickhalt an anderen sichern. Bis 
heute noch wiederholt man gem die Behauptung, 
haB der Deutsche der geborene Individualist sei, 
er ware deshalb auch unfahig zu einer praktischen 
f*°litik. Beweis dafiir sei das in Parteien zerkliiftete 
Politische Leben. Mir will scheinen, daB der Deut-
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sche, so gut wie jedes andere germanische Volk, so 
gut also wie die Englander und die Nordamerikaner 
Staaten bildende Kraft und den Willen zur Unter- 
ordnung des einzelnen unter einen Gesamtwillen 
wohl noch im hoheren Grade besitzt ais andere 
Volker. Wenn er heute politisch wirkungslos er- 
scheint, so ist das die Folgę einer durch Jahrhun- 
derte erlittenen politischen und sozialen MiBhand- 
lung. Selten ist unserem Volke das Gliick beschie- 
den gewesen, nach eigenem Willen zu leben, und 
wenn sich ein starker nationaler Wille regte, dann 
war auch gleich die Regierung oder die Kirche da- 
bei, eine Gegenstrómung zu schaffen und dadurch 
den Kampf und die innere Zersplitterung des Vol- 
kes. Wir kranken bis heute an den Folgen ungliick- 
seliger Politik. Die groBe Reformationsbewegung 
war im besten Zuge, ais ein seinem Volke feind- 
liches und von auswarts inspiriertes Kaiserhaus 
den groBen Aufschwung der Geister niederwarf. 
Und das gleiche Schauspiel hat sich immer wieder- 
holt, und die letzte Folgę muBte sein, daB die poli- 
tische Betatigung des einzelnen ais aussichtslos 
aufgegeben wurde und dadurch das Parteiwesen 
zu unseliger Entwicklung kam.

Der einzelne Mann gilt heute nichts mehr. Wir 
sehen es an dem Beispiel aller politisch stark be- 
fahigten und stark hervortretenden Manner des 
letzten J ahrhunderts. Selbst ein Bismarck hatte
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wirkungslos bleiben miissen, wenn er nicht im 
Dienste des Konigs, und damit gestiitzt auf die 
Macht des Heeres, hatte wirken konnen. Wir ha- 

im heutigen politischen Leben keinen einzigen 
Mann, der allein durch die Macht seiner Persón- 
“ chkeit einen bestimmenden EinfluB hatte. Jeder 
zahlt nur soviel, ais er Wahlmanner hinter sich 
hat. Und selbst im Parlament unterliegt er der 
Macht der Zahl. Es ist also falsch, wenn man un- 
sere auf Persónlichkeitspflege abzielende Padago- 
SJk mit der Begriindung bekampft: der Deutsche 
sęi an sich schon nach altgermanischer Bauernart 
sin Dickkopf, der nur nach eigenen Gedanken lebe. 
°as  mag einmal so gewesen sein, aber diese Eigen- 
art ist uns griindlich ausgetrieben worden. Aber 
J ênn das deutsche Volk eine groBe Berufung auch 
. r die Zukunft noch hat, so muB und kann sie nur 
ln Erfiillung gehen durch Pflege und Entwicklung 
der Personlichkeit. Das Leben der Vólker findet 
^sinen Ausdruck in ihren starken Personlichkeiten. 
^amit einzelne groBe Personlichkeiten wachsen 
konnen, muB die ganze Volksmenge zur Person- 
ichkeit erzogen werden. Die Hervorragenden diir- 
en nicht wesensfremd der Masse gegeniiberstehen, 

sondern nur eine Steigerung der Masse sein, sonst 
leiben sie unverstanden und wirkungslos. Um mit 

einiger Sicherheit auf die Entwicklung hervor- 
ragender Feldherren rechnen zu konnen, muB eine
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groBe Zahl von Soldaten zur Kriegstiichtigkeit aus- 
gebildet werden. Und wo es iiberhaupt kein Heer 
gibt, wiirden auch die guten Feldherren ausbleiben. 
Wo es im Volke keine Masse von Personlichkeiten 
gibt, werden auch die groBen Personlichkeiten aus
bleiben. Wir diirfen sie nicht ais ein freies Ge- 
schenk der Natur erwarten, auch sie miissen wie 
alles auf Erden erworben werden. Auch sie sind in 
letzter Linie doch Kulturprodukt. Sie wiirden ja 
gar nichts wirken kónnen, also, bis auf die Schopfer 
rein geistiger Werte, iiberhaupt keine Lebensbeta- 
tigung haben. Ja, selbst diese kommen nicht zur 
unmittelbaren Wirkung und werden oft erst nach 
Jahrhunderten durch ihre geistige Arbeit der 
Menschheit nutzbar. Die Erziehung kann uns groBe 
Personlichkeiten nicht schaffen, aber sie kann 
ihnen den Boden bereiten. Wir Erzieher miissen 
dafiir sorgen, daB die Talente und Krafte auf allen 
Gebieten ihren Riickhalt an der Nation finden. Das 
ist nur moglich, wenn in der Nation der Wunsch 
nach freien Personlichkeiten und das Verstandnis 
fur sie lebendig sind. Man muB groBe Manner er- 
tragen lernen. Das hat das deutsche Volk noch 
nicht gelernt. Bei uns wird jeder neue Genius ais 
frecher Eindringling empfunden. Erst nach seinem 
Tode verzeiht man ihm seine Kulturarbeit. Dann 
errichtet man ihm Denkmaler, dann lesen die 
Hochschullehrer Kollegia iiber ihn und schreiben
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gelehrte Kommentare zu den Werken, die ihre seit- 
dem verstorbenen Kollegen der Beachtung nicht 
wiirdigten oder mit Bitterkeit bekampften. Ist es 
n°tig, fiir diese harte Behauptung den Beweis aus 
hundert Biographien zu erbringen? Leider nicht. 
Ich spreche eine allbekannte Wahrheit aus. Oder 
1§t das allgemein menschliches Schicksal? Ergeht 
es den groBen Mannern anderer Volker ebenso? 
Ębenso jedenfalls nicht. Es gibt Vólker, die ihre 
jungen Talente sofort ais einen Zuwachs natio- 
naler Ehre mit Herzlichkeit und Bewunderung an- 
erkennen.

Wenn es nicht nótig ist, alle diese schon hun- 
dertfach vorgetragenen Klagen hier noch zu be- 
griinden, so bleibt uns in einer Erziehungslehre 
nur die Frage zu beantworten, was zum Nutzen 
der Kinder und damit zum Nutzen des ganzen Vol- 
kes geschehen kann, um das Wachsen freier Per- 
sbnlichkeiten zu ermóglichen. Wesentliches ist dar- 
dber schon im Friiheren gesagt, alles Vorher- 
gehende zielt auf diese Antwort hin. Betonen will 
ich zum SchluB nur noch, daB es darauf ankommt, 
die Natur der Kinder zu erkennen, ihre Krafte zu 
Suchen, zu heben und zu fordem, was nach Ent- 
^icklung ringt; fern zu halten, was den Leib und 
die Seele angstigt, hemmt und qualt, fern zu halten 
a^ch alles Uberfliissige, dem Organismus nicht 
I îenende, alles, was sich ausnimmt wie ein auBe-
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rer Anwurf und Aufputz, alles, was man, um den 
Schulausdruck zu brauchen, der Jugend nur „nahe- 
bringt“ , alles, was nicht innerlich und mit innerer 
Zustimmung aufgenommen und verarbeitet wird. 
Da ein einzelner und ein ganzes Erziehungsinstitut 
diese wichtige Lebensaufgabe nicht zu leisten ver- 
mogen, so kommt es darauf an, den jungen Men- 
schen mit allen seinen Kraften und Trieben mitten 
hinein zu stellen in das Leben, in dem er ja 
von der Stunde seiner Geburt ab an sich schon 
steht, und die groBen Erziehungsfaktoren selber 
walten zu lassen, namlich auBer der eigenen Natur 
die Umwelt im vollen Umfange dieses Wortes. Das 
Leben selbst ist der gróBte Zuchtmeister, und je 
weniger man ihm hineinpfuscht, um so sicherer 
fiihrt es zum Ziel. Das Wachstum geht aus in na- 
turgemaBer Entwicklung vom SchoBe der Mutter 
in die Kinderstube, ins gesamte Elternhaus, in den 
Garten, auf die StraBe, in die engere Heimat, in die 
weite Natur, in die Gesellschaft, erst der Alters- 
genossen, dann der Standesgenossen, dann der 
Stammesgenossen, schlieBlich hinaus iiber die 
Grenzen des Vaterlandes zu Nachbarvólkern und 
dann erst zum Ausblick in die Geschichte des eige
nen Volkes und fremder Vólker. Und so weitet es 
sich von engster hauslicher Bildung zur univer- 
salen, aber fur jeden Menschen im wesentlichen 
nach eigenen Entwicklungsgesetzen. Denn was dem
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®inen willkommene Kost ist im zehnten Lebens- 
jąhre, danach verlangt der andere erst im zwan- 
zigsten. Starre Bildungs- und Lehrschemen werden 
^ m er nur fiir wenige brauchbar sein, von der 
Mehrzahl ais Fesseln empfunden. Wie sich die ein- 
2ęlnen Familien und Schulen mit dieser Erkennt- 
°is praktisch abfinden, dafiir ist die Erziehungs- 
^hre nicht verantwortlich, sie kann nur die For- 
derung aufstellen und begriinden, kann auch Vor- 
schlage machen (und das habe ich hier und an 
ąnderen Orten schon vielfach versucht, und es soli 
im folgenden Teile noch weit ausfiihrlicher ge- 
schehen), nicht aber das Erziehungswesen aus eige- 
ner Kraft und Machtvollkommenheit bis in die ein- 
2elnen praktischen Durchfiihrungen reformieren. 
E>as durchzufiihren ware Aufgabe des ganzen Vol- 
kes. Eine Erziehungslehre kann nur die Grund- 
satze der Erziehung aufstellen und der Beachtung 
u*id Priifung empfehlen. Je mehr freie Persónlich- 
keiten in Deutschland wachsen, um so mehr Be- 
reitwilligkeit wird sich finden, ein Erziehungs- 

verfahren einzuschlagen, das ais letztes 
Ziel sich eben wieder die Ent- 

wicklung freier Personlich- 
keiten gestellt hat.
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Z w e i t e r  T e i 1.

io. Das Verhaltnis der Generationen.

Im ersten Teile haben wir uns ganz allgemein 
uber den Geist der Erziehung zu verstandigen ge- 
sucht. Wer unmittelbaren Nutzen fur seine prak- 
tische Erziehungsaufgabe aus dieser Schrift ziehen 
will, wird die praktischen Anweisungen vermissen. 
Miitter zumal, die an ihren Kindern sogenannte 
Ungezogenheiten und erschreckende Eigenarten 
beobachten, werden nachschlagen wollen, mit wel- 
chen Mitteln sie dagegen anzukampfen haben: sie 
werden dieses Buch ais ein Handbuch der Pada- 
gogik gebrauchen wollen, wie sie fur leichtere Er- 
krankungen der Kinder eineAnleitung eines ,,Haus- 
arztes“ nachschlagen. Aus dem ersten Teile konnte 
jeder, der die Gedanken verstandig ausdenkt und 
weiterfiihrt, auch die rechte Nutzanwendung fur 
den Einzelfall selbst finden. Aber ich will Erwar- 
tungen nicht unbefriedigt lassen und auch zu-
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sammentragen, was an wichtigen einzelnen Er- 
fahrungen und Schliissen der Verkehr mit der Ju- 
gend und vor allem den eigenen Kindern mir ge- 
Seben hat.

Das Wichtigste und auch wieder allgemein Gul- 
tige ist eine rechte Erkenntnis von dem Verhaltnis, 
das zwischen der alteren erziehenden und der jiinge- 
ren zu erziehenden Generation besteht. Wie steht 
das Kind zum erwachsenen Erzieher? Wie ist die 
Yfechselbeziehung, und wie soli sie sein? Man 
glaube auch nicht, daB hierfiir entweder die Tra- 
dition pder die gelehrte Theorie hinreichende Be- 
lehrungund einegesicherte Praxis geschaffen hatte. 
Was bedeutet der stete Wechsel von Erziehungs- 
grundsatzen anderes ais das Zugestandnis,rdaB das 
Yerhaltnis der Generationen auch dem Wandel 
Unterworfen ist und daB allgemein giiltige Lebens- 
formen und Lebensnormen auch hierfiir nicht ge- 
^unden sind. Wir brauchen bloB die Entwicklung 
e|nes Jahrhunderts im Geiste zu wiederholen, um 
die scharfsten Gegensatze festzustellen. Die Er- 
ziehung unserer GroBvater war tyrannisch. Ais 
hbchste Weisheit galt das Gebot, Order zu pa- 
fieren. Das Kind sollte willenlos sein und sein gan- 
2es Gliick finden in der freiwilligen oder erzwunge- 
nen Unterordnung unter den elterlichen Willen. 
Seitdem hat jede folgende Generation die Hartę der 
^rziehung gemildert und wir sind schlieBlich an-
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gelangt bei einer Erziehung, die das Recht der 
Kinder den Eltern gegeniiber mit Entschiedenheit, 
oft vielleicht mit Ubertreibung geltend macht. Aber 
es ist doch viel gewonnen, daB man heute von 
einem Rechte der Kinder den Eltern gegeniiber 
sprechen darf, ohne auf Entriistung und plumpen 
Spott zu stoBen. Wir miissen uns an den Gedanken 
gewohnen, daB die Kinder nichts Schlechteres sind 
ais ihre Eltern. Sie sind nur spater geboren, nur 
jiinger an Jahren, nur armer an Erfahrung. Es ist 
keine Untugend, ein Kind zu sein. Es ist zumal 
keine Schuld. Das Kind hat auch keine Verpflich- 
tung, dem Erwachsenen gleich zu sein, auch nicht 
einmal die Pflicht, dem Erwachsenen ahnlich zu 
werden. Es hat zunachst nur eine Pflicht, namlich 
die: sich seiner Natur, seiner Umgebung, also auch 
seiner Zeit gemaB zu entwickeln. Wer dem Kinde 
dieses Recht zugesteht, der ist damit geschiitzt vor 
allen Verirrungen plumper Zudringlichkeit, ge- 
schutzt vor der bis in unsere Tage hinein noch be- 
stehenden und drohenden Gefahr einer Vergewal- 
tigung und Versklavung der neuen Generation. Un
sere hausliche Erziehung, Schule, Kirche und Staat 
arbeiten seit Generationen an der Bandigung der 
Jugend. Man fiirchtet sich vor der Jugend. Sie 
kónnte starker, kliiger, tapferer werden ais die 
Alten. Das darf aber nicht sein. Denn die Alten 
haben ein groBes Bediirfnis, bewundert zu werden.
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Sie sind angstlich bedacht auf den Schutz ihrer 
Ąutoritat. Sie wollen nicht, daB ihre Kinder iiber 
sie hinauswachsen. Sie wollen bis an ihr Lebens- 
ende Vorbild bleiben und damit Fiihrer. Sie wollen 
^ie alle Machthaber freiwillig von ihrer Macht 
nichts hergeben. Die Alten yertreten das notwendig 
konservative Element. Dem aber steht ais vóllig 
Sieichberechtigt der von der Jugend vertretene 
Geist des Fortschrittes gegeniiber. Die Jugend hat 
den natiirlichen Beruf, die Lebensarbeit der Eltern 
fortzusetzen. Das geschieht aber nicht dadurch, daB 
s|e in korperlicher, geistiger und moralischer Hin- 
sicht die Arbeit der Eltern wiederholt oder in glei- 
cher Richtung weiter fiihrt, sondern dadurch, daB 
s*e aus der Lebensarbeit der alteren Generation 
sich das zu eigen macht, was ihrer eigenen 
Entwicklung forderlich ist. Ein bestimmtes Bei- 
spiel aus der Erfahrung; Die Vater der Manner, die 
heute das konservative Element in PreuBen und 
P eutschland yertreten, waren Revolutionare. Sie 
*°rderten von ihren Sóhnen, daB sie ihre Kampfe 
Segen eine reaktionare Regierung aufnehmen und 
£>rtsetzen sollten. Die Sóhne aber, durch Bismarcks 
^crsonlichkeit und Lebenswerk gewonnen, wurden 
^icht einmal revolutionare Konservative. Das hat 
m unzahligen Familien zu den hartesten Familien- 
^onflikten gefiihrt. Ein Gleiches wird sich immer 
^ederholen und immer wieder dieselben haBlichen
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und gehassigen Formen annehmen, wenn es nicht 
gelingt, unsere Gedanken von dem Rechte der Ju- 
gend auf eigene Entwicklung zum Sieg zu fuhren.

Die Jugend wird selbstverstandlich immer den 
Geistern dienen, die ihnen eine Zukunft verheiBen. 
Denn die Jugend arbeitet und lebt fiir die kom- 
mende Zeit. Die Alten arbeiten fiir die Erinnerung 
und die Erhaltung des von ihnen einst Erstrebten 
und dannErrungenen. DieEntwicklung derMensch- 
heit vollzieht sich aber nicht in gerader Linie. Es 
ist nicht so, daB der Sohn die Arbeit da aufnehmen 
kann, wo sie dem Vater aus der Hand sinkt. Es 
wachst auch nicht der neue jungę Baum aus der 
Krone des alten, sondern das Wachstum fangt 
immer wieder beim Boden an. Jeder Baum wachst 
wieder aus der Erde selber empor, und was er von 
dem alten Bestande des Waldes fiir sein Leben 
brauchen kann, dariiber wird der jungę Baum 
besser Bescheid wissen ais der absterbende alte. 
Unzahlige Konflikte in Haus und Schule waren zu 
vermeiden, wenn die altere Generation sich be- 
scheiden kónnte, und wenn sie mehr Zutrauen zum 
Leben und der Zukunft hatte. Es ist eine lacher- 
liche Tatsache, daB der Durchschnitt der Menschen 
des Wahnes lebt, die Welt habe ihren Hóhepunkt 
erreicht in den schonen Jahren, wo erselbst das er- 
reicht hatte, was die Griechen die dx/ur/, den Le- 
bensgipfel, nannten. Damals, ais Yater 40 Jahre alt
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War, gab es den rechten Glauben; damals die richtige 
Politische Gesinnung; damals stand die Kunst auf 
der Hóhe. Solche Schauspieler und solche Maler 
kornmen nicht wieder. Seit da geht’s bergab, und 
die Sohne sind nun durch eine jahrhundertjahrige 
Erfahrung immer auf dem Holzwege, immer ver- 
fuhrt, immer verblendet, immer auf dem Weg ins 
Verderben. Schon in den Lustspielen der Griechen 
lst der polternde Alte, der auf seine unabweisbare 
Einsicht pocht, nicht aber der lebensfrohe und 
meinethalben auch leichtsinnige Jungling Gegen- 
stand des Spottes. Wann endlich werden die Alten 
wirklich weise werden, d. h. das Leben verstehen 
und aufhóren, Vorsehung zu spielen ? In der Theorie 
Ŝ bt mir jeder recht. Aber in s e i n e m prak- 
tischen Falle, seinem Kurt gegeniiber, kann ihm 
aU dieses moderne Gerede natiirlich nichts helfen. 
^enn hier steht der Vater mit den reichen Lebens- 
erfahrungen und mit dem liebenden Herzen, und 

steht der verstockte Kurt, der sich nicht fiihren 
y°d beraten lassen will. ,,Ich bin gewifi“ — sosagt 
Jeder Vater — „nachsichtig und Vertreter einer mo- 

ernen humanen Padagogik, das aber kann ich 
^ir doch nicht bieten lassen, daB so ein dummer 
J^nge seinen eigenen Kopf gegen den Willen und 
. e Einsicht des Vaters durchsetzen will. Wir lassen 
Jhm gewiB jede mógliche Freiheit und sind gewiB 
nachsichtig bis zum auBersten, aber dafiir diirfen
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wir auch Nachgiebigkeit in den bescheidenen An- 
spriichen fordem, durch die wir unseren Willen doch 
ganz allein zu seinem eigenen Vorteile durchsetzen 
miissen.“ Wer kennt diesen Ton nicht? Wer ist ais 
Vater und Erzieher nicht selbst schon oft in ihn 
verfallen? Wir finden ihn auf der Biihne in jeder 
Schattierung festgelegt, finden dort aber auch, dafi 
die Dichter ais beste Kiinder des Lebens gerecht 
zu den Generationen stehen und sich wohl hiiten, 
den konservativen Geist ais den immer gesunden, 
den fortschrittlich jugendlichen ais den immer feh- 
lerhaften zu bewerten. Oder ist etwa Hamon wirk- 
lich gerechten Todes gestorben, weil er der An- 
tigone die Treue hielt? Endigt nicht sein starr- 
sinniger Vater in selbstvernichtenden Anklagen? 
Steht nicht auch der Chor auf seiten der Jugend? 
Und ist die Jugend nicht Tragerin einer hoheren 
Gesittung und eines hoheren Rechtes? Und wer 
diesen Fragen durch die gesamte Literatur nach- 
geht, wird seiten bei solchen Konflikten der Gene
rationen die Sympathie auf seiten der Alten finden. 
Man denke an Konig Lear gegeniiber seiner Toch- 
ter! Man denke an Philipp von Spanien gegeniiber 
dem Don Carlos. Man denke an Oktavio Piccolo- 
mini gegeniiber dem Max. Man denke an Maria 
Magdalena gegeniiber dem Meister Anton. Dessen 
SchluBwort: „Ich verstehe die Welt nicht mehr“ 
ist die Klage vieler Vater, die es nicht verstanden
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" aben, mit ihren Kindern wieder jung zu werden; 
auch die Klage der staatlichen Erziehungs- 

eamten, die abgestorbene Schulsysteme und Lehr- 
Verfahren zum Leben zwingen und ertrotzen 
wollen und den natiirlichen Abscheu der Jugend 
Segen das Tote und Sterbende ais einen Geist der 

nbotmBaigkeit und Ziigellosigkeit bewerten. Wo 
s°lche Bemiihungen der alteren Generation syste- 
^atisch betrieben werden, da ist der Konflikt chro- 
nisch und latent, und es geniigt oft ein leiser An- 
f.°®» Urn eine erschreckende MiBstimmung und Er- 

uterung zum Ausbruch zu bringen. Dann hóren 
Wlr die Klagen der Alten, daB der wahre Idealis- 
^ us schwinde —  der wahre Idealismus ist namlich 

ęr der Vater — , dann die Klage iiber Verrohung, 
tetatlosigkeit, Rucksichtslosigkeit und Verblen- 
Ung der Jugend, die einer liebevollen Fiihrung 

f ntrat und alles niederreiBt, was ehrwiirdig und 
. ewahrt ist. Gerade das, was die J ugend ablehnt, 
lst es, worauf die Alten Wert legen, gerade hierin 
®°Uten sie gefiigig und riicksichtsvoll sein. Im an- 

®ren wollte man ihnen ja gern freie Hand lassen. 
“er gerade hierin will und muB aber die Jugend 

Anders. Da liegt eben der Schwerpunkt und das 
kjekt des Streites. Die Alten erkennen nicht, wie 

schwer die Jugend unter ihrem Idealismus leidet, 
j*nd daB sich die Jugend selbst verneinen und auf- 

eben miiBte, wenn sie dem yaterlichen Idealismus

I0»
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leben wollte. Denn das hieBe einfach, sich mit 
eigener Hand enthaupten. Der Schwerpunkt wird 
aber von den Erziehern immer verlegt. Man gibt 
dem Jiingling Rechte, die ihm wertlos sind, um 
ihn im wesentlichen zu entrechten. Der Gym- 
nasiast soli natiirlich auch etwas Biologie horen, 
soli auch korperlich und sportlich sich ausbilden 
diirfen. Man erlaubt ihm unter Beisein von Er- 
wachsenen zu rauchen, er darf in eine Konditorei 
gehen, ohne Arrest fiirchten zu miissen, man ist 
unendlich human, man hat Wohlwollen, aber ge- 
rade dieses Wohlwollen ist der Jugend so verhaflt 
und gefahrlich. Die Jugend will nicht begonnert 
sein und will nicht von Gnaden leben, sie will, um 
bei unserem Beispiel zu bleiben, Aufhebung des 
Gymnasiums, weil sie darin ihre eigenen Ideale, 
ihre Lebensziele durchkreuzt sieht. Es ist, ais wenn 
man einem Kinde, das sich ins Freie sehnt, die 
Tranen durch eine Zuckerdiite verscheuchen will. 
Fallt das Kind darauf hinein, dann gesteht es da- 
mit, daB es schwach imWunschen war, und lebt 
es dauernd unter solcher humaner Gangelung, die 
ihm die eigenen Wiinsche austreibt, dann verkiim- 
mert es in seinem ganzen Willensleben und wird 
niemals zu einem vollen Menschen von starken 
Trieben und gesunder Eigenart werden. „Willst 
du nicht das Lammlein hiiten?“  —

Man wirft uns Modernen vor, daB wir die
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Jugend verhimmelten und verweichlichten. Ich 
glaube, daB sich dieser Vorwurf auch gegen mich 
Wendet. Aber ich weise ihn zuriick. Es ist vielmehr 
eine Verweichlichung der Jugend, wenn man ihr 
den eigenen Willen abgewohnt. Damit bindet man 
sie dauernd ans Schiirzenband der Mutter und an 
die Anordnungen des Herrn Oberlehrers. Auf die- 
sem Wege wird das geschaffen, worunter wir heute 
in Deutschland so sehr leiden, die Selbstgefallig- 
keit des Kanzlisten, die Demut des Untertanen. 
^ ir  rufen die Jugend auf zum Kampfe, zum 
Kampfe sogar gegen uns selbst. Wir appellieren 
ari ihre Kraft. Wir wollen die Jugend wagen. 
Sie soli sich behaupten und durchsetzen. Sie soli 
s|ch den Kopf an der Wand anrennen, wenn 
sic der Uberredung nicht zuganglich ist. Sie 
soli aus der einzig iiberzeugenden Schule lernen, 
dcr Schule der Erfahrung. Gibt die unseren Worten 
recht, um so besser fur uns. So wachst namlich 
wahre Autoritat. Die Autoritat muB zur Kritik 
hcrausfordern und ermutigen. Sie muB sich ihrer 
^ faft so bewufit sein, daB sie durch den Zweifel 
Uur gewinnt. Wer um seine Autoritat so angstlich 
bcmiiht ist, der beweist damit schon die Schwache 
seines Selbstvertrauens. Wahre Autoritat braucht 
sich um Anerkennung iiberhaupt nicht zu be- 
miihen, hat viel mehr damit zu tun, daB nicht wie- 
der eine gedankenlose Nachfolge, ein Schwarm
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bloBer Mitlaufer die Idee und die Wirkung 
schwacht.

Wer derjugend selbstlos dient, d. h. ohne Riick- 
sicht auf eigene Vorteile und auf Erhaltung alter 
ihm wertvoller Machte, der hat selbstverstandlich 
Autoritat. In der Not folgen die Mannschaften dem 
Fiihrer, den sie fiir den Umsichtigsten halten, nicht 
dem, der das strengste Kommando gibt, auch nicht 
dem, der das Fiihrer a m t hat und darauf pocht.

Unsere heutigen Erzieher arbeiten aber zumeist 
mitNebenabsichten. Eskommtihnen gar nicht da
rauf an, die Jugend ihrer Natur und ihren Bediirf- 
nissen gemaB wachsen zu lassen. Nein, sie wollen sie 
einfangen fiir ihre eigenen Ideale. Das sieht edel, 
selbstlos und freundlich aus, ist aber doch nichts 
anderes ais MiBbrauch desErzieheramtes. Es kommt 
dabei nicht der Individual-Egoismus, sondern der 
Gattungs- oder Standes-Egoismus zum Durch- 
bruch. Das kann unter den groBten eigenen Opfern 
geschehen und ist trotzdem ein Unrecht. So wenn 
ein Geistlicher sich berufen und berechtigt glaubt, 
alle Kinder, dereń er habhaft werden kann, in den 
Stall seiner Glaubigkeit zu treiben. Ihm mag wohl 
darin sein, damit ist noch gar nicht bewiesen, daB 
der Herde desgleichen darin wohl sei. Es gibt in 
Deutschland gegenwartig Hunderttausende freier 
Manner, die es offen bekennen, daB ihnen diese 
geistliche Fiirsorge die Jugend vergallt hat. Das
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ist also der reinste aufgeklarte oder vielmehr un- 
aufgeklarte, unaufklarbare Despotłsmus. Alle diese 
unserer Jugend aufgezwungenen Wohltaten, die 
von' ihr ais Wohltaten nicht empfunden werden 
°der miBverstandlich ais Wohltaten empfunden 
Werden, wirken schadlich, und es ware der Ju
gend viel besser gedient, wenn man ihr das Recht 
einraumte, ihre eigenen Wiinsche und Bediirfnisse 
2u auBern und das Erziehungs- und Lehrverfahren 
°ach diesen Wiinschen einrichtete. Das bedeutet 
keine schwachliche Nachgiebigkeit, sondern es ist 
einfach das Natiirliche und Verniinftige, das, worin 
aHein das Wesen der Erziehung liegt. Denn was 
ist Erziehung anderes ais Beihilfe der Natur ? Ver- 
Weichliche ich die Kiihe dadurch, daB ich ihnen 
das rechte Futter, also Heu gebe? Ware es kliiger, 
Weil m ir Wurst bekómmlicher ais Heu ist, sie zum 
^urstfressen zu zwingen ? Wiirden sie dadurch ge- 
sunder, starker und fruchtbarer werden? Wiirden 
sie ein glanzendes Zeugnis meiner Erziehungs- 
kunst und ihres Gehorsams ablegen ? Aber soweit 
ist es bei uns gekommen, daB ein rechtes Dienen 
der Alten fur die Wohlfahrt der Jugend schon ais 
eine unstatthafte Schwache gelten darf. Und so- 
Weit ist die Unvernunft gestiegen, daB man glaubt, 
ein in seiner gesamten korperlichen und geistigen 
^ntwicklung vernunftig, das heiBt doch immer 
wieder der Natur gemaB geleitetes Kind miisse da-
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durch um seine gesunde Kraft betrogen werden. 
Ais wenn nicht tausendfach Gelegenheit ware, eine 
liebevoll entwickelte Kraft im Kampfe gegen 
a u B e r e  Feinde zu betatigen. An diese auBeren 
Feinde laBt man aber die Jugend gar nicht heran. 
Da setzt eine tadelnswerte Verzartelung ein. Un- 
sere Junglinge sollen sich nicht auflehnen gegen 
eine ungerechte Straffheit der Eltern oder des Leh- 
rers, sie sollen keinem Mitbiirger den GruB schul- 
dig bleiben, sie sollen schweigend alle Ungerechtig- 
keiten gegen Menschen und Tier mit ansehen, 
sollen sich nicht einmischen in den Streit der Leute, 
sollen stets neutral bleiben, das heiBt wohlerzogen, 
gesittet, ruhig und leidenschaftslos, sie sollen keine 
Ansicht und keinen Willen und vor allem kein 
Handeln haben. Sie sollen bis ins 40. Lebensjahr 
hinein nur die Lehrmeinungen der alteren Leute 
wiederholen, sie sollen kein Selbstbekenntnis ge- 
ben und damit der Kirche, dem Staate und der Ge- 
sellschaft kein Argernis. Das nenne ich  eine Erzie- 
hung zur Feigheit und Weichlichkeit. Das kommt 
heraus bei der bis heute herrschenden Praxis in 
Schule und Haus. Die durch die Erziehung wehr- 
los gemachte Jugend versinkt natiirlich in der 
Masse der kritiklos Kirchenglaubigen, der leiden
schaftslos Staatsgehorsamen, der urteilslos jeder 
Modę und jeder sozialen Unsitte Verfallenen. Un- 
sere also erzogene, angeblich streng erzogene Ju-
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gend ist seit Jahrhunderten wehrlos dem Sauf- und 
^aufzwang der Studenten, der ganzen unseligen 
Sierphilisterei und damit dem stumpfsten Philister- 
geist verfallen. Wo sind denn, so durfen wir Re- 
former getrost fragen, wo sind denn die harten, 
willensstarken Charaktere, die aus eurer Schule 
hervorgegangen sind? Weshalb heute im Sechzig- 
^illionen-Yolk also bitterer Mangel an willens- 
klaren und tatenfrohen Mannern? Weshalb ein 
So schmerzlicher Mangel an wahren Idealisten, das 
heifit an Mannern, die fur eigene Uberzeugungen 
e*gene Kraft und eigenes Gliick darangeben ? Wir 
^rziehungsreformer wollen, nachdem man mit 
dem alten strengen Erziehungsverfahren so grund- 

abgewirtschaftet hat, ein neues Verhaltnis 
2Wischen den Generationen schaffen, ein Verhalt- 
n|s, das auf dem Bestreben gegenseitigen Verstand- 
nisses und gegenseitiger Hilfeleistung aufgebaut ist.

Hier ist es wohl am Platze, von eigenen Er- 
fahrungen zu sprechen. Ich erziehe meine Kinder 
n&ch diesen Grundsatzen und habe bisher noch nie 
Anlafi gehabt, diesen Weg zu bereuen. Auch un- 
s®re staatliche Schule erkennt das Betragen und 
die Leistungen meiner Kinder ais mustergiiltig an. 
Und das ist erreicht ohne jeden Zwang, ohne Schel- 
ten. Strafen, natiirlich auch ohne Schlagen. Aus- 
schlieBlich erreicht durch die Macht des Vorbildes 
Und die Kraft der Uberzeugung. Es ist nicht zu
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fiirchten, daB die Jugend fiir eine solche hin- 
gebende und einsichtsvolle Pflege dauernd den 
Dank schuldig bleiben wird. Es heiBt an dem Wert 
der Menschheit zweifeln und verzweifeln, wenn 
man alsGegenleistung der Jugend Undankund Un- 
gehorsam verheiBen wollte. Zwar hort man sehr 
oft Menschen, die im Leben Schiffbruch leiden, 
dies auf ihre nachsichtigen Eltern schieben. Ein 
sehr beliebtes Mittel, sich selbst zu entlasten. An- 
dere werfen den Eltern zu groBe Strenge vor und 
meinen, dadurch ins Verderben getrieben worden 
zu sein. Keins der beiden Argumente ist fiir uns 
zu brauchen. Es gibt miBratene Sóhne in dem 
Hause der Strengen und im Hause der Nachsich
tigen. In beiden Fallen kann die Schuld bei den 
Kindern liegen, kann bei den Eltern liegen, kann 
bei beiden liegen. Dariiber laBt sich allgemein Giil- 
tiges nicht sagen. Eine Statistik, wenn sie móglich 
ware, wiirde vermutlich ergeben, daB aus den 
strengen Hausern mehr ungeratene Sohne kom- 
men. Denn durch die Strenge werden die Kon- 
flikte geschaffen und in den Konflikten die Leiden- 
schaften entfacht, die Krafte unniitz verpufft und 
die Ketten der Zusammengehórigkeit, Liebe, Fa- 
miliensinn, gemeinsame frohe Erinnerungen zer- 
rissen und eben dadurch der Geist entwurzelt und 
ziigellos. Ein junger Mensch, der in rechter gei- 
stiger Gemeinschaft mit seiner ganzen Familie lebt,
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ist viel besser beschiitzt, ais wenn er unter dem 
Kommando irgend eines strengen Erziehers steht. 
^auernd kann die Jugend ja doch nicht bewacht 
Werden. Und eine Tugend, die stets den Wachter 
braucht, verdient nicht, Tugend zu heifien. Endlich 
kommt doch der Tag und die Stunde, wo die Zucht 
|hr Ende erreicht und dann die Krise eintritt. Dann 
*st es die entscheidende Frage, ob der Zógling die 
bisherige Fiihrung ais Wohltat empfindend nun 
aus eigener Kraft rustig weiter schreitet, oder ob 
er ein Strafentlassener die gewonnene Freiheit 
dazu benutzen wird, alles das iiber den Haufen zu 
Werfen und niederzutreten, was man ihm bisher 
als wohltatige Erziehung aufgezwungen hat. Un- 
sereErziehung, auf den Ausgleich der Generationen 
Und ihrer beiderseitig berechtigten Wunsche aus- 
Sehend, hofft die Konflikte zu vermeiden und im 

stillenWachstum Krafte heranzubilden, die 
sich dann im Leben auf der frei- 

willig gewahlten Lebensbahn 
bewahren sollen.
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ii. Die Vermeidung der Konflikte.

Solange die Kinder ganz nach dem Willen der 
Eltern leben, scheint alles in bester Ordnung zu 
sein. S c h e i n t. Es kann trotzdem viel Tórichtes 
und Falsches dabei gefordert und geleistet werden. 
Aber die Eltern meinen, wenn keine Konflikte in 
der Erziehung vorfallen, auf dem rechten Wege 
zu sein. Die Erziehung wird ihnen erst zum Pro
blem, wenn sie mit ihren Anspriichen bei dem 
Kinde auf Widerspruch stoBen. In der Regel haben 
die Kinder fur ihre Sache keinen Anwalt. Die Un- 
zufriedenheit derEltern allein geniigt, um dem Kind 
den Vorwurf der Unart und der Lieblosigkeit ein- 
zubringen. Voraussetzung also ist, daB die Eltern 
recht haben, unter allen Umstanden. Sonderbar, 
daB man hier die Vernunft der Erwachsenen ais 
ein Selbstverstandliches annimmt, wahrend man 
doch sonst, wenn man iiber den gleichalterigen 
Nachbar spricht, sehr ungern geneigt ist, ihn in 
jeder Hinsicht fur verminftig und tugendreich an-



zusehen. Wir alle sind sehr kritisch gegeniiber der 
Intelligenz unserer Mitmenschen und halten mit 
nnserem Tadel keineswegs zuriick. Wir sind iiber- 
2eugt, daB in Schule, Kirche und Elternhausern 
auf dem Gebiete der Erziehung im groBen und klei- 
nen grobe VerstoBe begangen werden. Aber wenn 

Kinder sich dariiber und dagegen auBern, so 
ftihlt sich sofort die Generation der Alteren soli- 
darisch in der Abwehr. DaB Kinder MaBnahmen 
der Erwachsenen, selbst wenn sie unter ihnen noch 
So schwer zu leiden haben, kritisieren, gilt von 
vornherein ais eine unerlaubte, unerhórte Dreistig- 
keit. Jedenfalls halt man sich ftir verpflichtet, 
lhnen den Mund zu verbieten und ihnen einzu- 
scharfen, daB es ihnen iiberhaupt nicht zustehe, 
MaBnahmen erwachsener Menschen zu kritisieren. 
° as kónnte man gelten lassen, wenn diese MaB
nahmen die Kinder wirklich nichts angingen. Wenn 
sie aber Objekt dieser MaBnahmen sind, dann sollte 
^an meinen, miiBte ihnen auch das Recht zu- 
stehen, zu sagen, wie ihnen dabei zumute ist. Ar
thur Bonus sagt einmal sehr zutreffend: „Wenn wir 
2Wólf Jahre auf der Schule maltratiert worden 
sind, dann sind wir kompetent in der Frage, ob wir 
nns maltratiert gefiihlt haben oder n i c h t W e n n  ein 
Kind von iiberstrengen Eltern von klein auf wegen 
tatsachlicher oder vermeintlicher Vergehungen 
hart gestraft und lieblos behandelt wird, so ist in

Die Vermeidung der Konflikte
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aller Welt nicht einzusehen, weshalb das Kind dar- 
uber nicht Klage fiihren diirfte. Herangewachsen 
wird es Zeugnis ablegen von seiner triiben Kind- 
heit und jeder Erwachsene wird dieses Zeugnis ais 
ein vollwertiges entgegennehmen. Wenn wir in den 
Biographien bedeutender Menschen diese Klagen 
hóren, daB man in der Kindheit ihren berechtigten 
Neigungen und Wiinschen kein Gehor gab, ihnen 
eine geistige Kost aufzwang, gegen die sie Wider- 
willen empfanden, sie in Lebensbahnen drangten, 
gegen die ihre Natur sich straubte, so entriisten wir 
uns alle uber die Einsichtslosigkeit und Brutalitat 
der Erzieher. Schade, daB unsere Entriistung zu 
spat kommt. Wir sollten dann wenigstens daraus 
die Lehre ziehen, uns um die jetzige Kindheit so 
lebhaft zu bemiihen, daB ahnliche MiBgriffe ver- 
hiitet werden. Statt dessen stellen bis heute unsere 
anerkanntesten Padagogen ais allgemein giiltig den 
Satz auf: Kinder haben zu gehorchen. Ich erlaubte 
mir die bescheidene Frage, ob sie immer und jedem 
Menschen zu gehorchen haben; ob sie auch dann 
zu gehorchen haben, wenn von ihnen Unbilliges 
und Ungerechtes verlangt wird. Ich erinnerte an 
die groBe Menge von KindermiBhandlungen, von 
Ausbeutungen der Kinderkrafte, von Verfiihrung, 
von geistiger Knebelung und all den ScheuBlich- 
keiten, iiber die uns die Statistik und fast jede 
Nummer unserer Tageszeitungen Zeugnis gibt.



^aren die Eltern stets das, wofiir sieLuther erklart, 
die Vertreter Gottes dem Kinde gegeniiber, und ais 
®plche die einsichtsvollen Hiiter und Fiihrer ihrer 
Kinder, dann ware auch das unbedingte Gebot des 
pehorsams berechtigt. Waren unsere Schulen und 
^re Vertreter nach Geist und Handhabung der Er- 
2iehung iiber allen Zweifel erhaben, dann ware 
a^ch die Forderung: Lerne gehorchenl allgemein 
Sultig. So steht es aber nicht. Jede neue Generation 

bisher noch verachtlich iiber die Erziehungs- 
jyeisheit der vorausgehenden geurteilt. Die amt- 
iche Padagogik unserer Tage spottelt iiber Rous- 

sęau und iiber die Philanthropen. Selbst aber steht 
Słe schon wieder unter dem Kreuzfeuer einer sehr 
erregten Kritik und die Zahl der deutschen Manner 
Ur*d Frauen, die die bei uns herrschende Schul- 
®rziehung ais mustergiiltig anerkennt, ist stark im 
“ iickgang.

Wenn wir die unzahligen Falle von Konflikten 
Pfiifen kónnten, die sich in Haus und Schule im 

aufe des letzten Jahrhunderts vollzogen haben, 
Wiirde bei leidenschaftsloser Rechtsprechung die 

chuld gewiB ebenso oft bei den Erziehern wie bei 
eri Kindern gefunden werden. Ich erinnere noch- 

*Pals daran, daB von den deutschen Gymnasiasten in 
°er ersten Halfte des vorigen J ahrhunderts eine tag- 
iche geistige Arbeitsleistung ais Pflicht gefordert 

Wurde, die den elfstiindigen Normalarbeitstag be-

Die Vermeidung der Konflikte
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deutete. Jeder Widerspruch der jungen Gymna- 
siasten, j edeVersaumung einer der dabei gef orderten 
Leistungen wurde ais eine Schuld gebucht und zahl- 
los waren dieFalle, in denenSchiilerwegenmangeln- 
der Leistungen in Schule und Haus Tadel und Strafe 
zu leiden hatten. Heute gibt jeder Arzt und jeder Er- 
zieher zu, daB die Anspriiche iibertrieben, also un- 
berechtigt waren. Den Schiilern geschah also Un- 
recht. Sind wir so sicher, daB die Anspriiche, mit 
denen man gegenwartig an die Jugend herantritt, 
in jeder Hinsicht berechtigt sind? Ich habe die 
Uberzeugung, daB wir heute zwar nicht die glei- 
chen, aber kaum minder schwere Erziehungsfehler 
begehen. Ich kann und brauche sie hier nicht im 
einzelnen aufzuzahlen, weil mit den gleichen Kla- 
gen alle die Schriften erfiillt sind, die ich und nicht 
etwa ich allein seit Jahren gegen die herrschende 
Erziehung vorgetragen haben. Aber an einige Bei- 
spiele mag noch einmal fliichtig erinnert werden.

Der ganze Sprachbetrieb, zumal im Gebiet der 
Muttersprache, wie er auf den Schulen und zwar 
auf allen Schulen des heutigen Tages gepflegt wird, 
ist gegen die Natur und deshalb eine Vergewalti- 
gung der Kinder. Es liegt ganz auBerhalb des kind- 
lichen Interesses und auch iiber dem kindlichen 
Fassungsvermógen, die Sprache zum Gegenstand 
kritisch logischer Verstandesiibungen zu machen. 
Das Kind will seine Sprache, die es nicht erlernt,
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pondem die es bekommt, wie es die Zahne be- 
*°mmt, ais ein freies Organ zur Mitteilung seines 
®elenlebens frei gebrauchen. Nimmt raan dem 

^inde die Unbefangenheit der Mitteilung, macht 
^an es miBtrauisch gegen seine eigene Sprache, 

zerstort man ihm die Freude der unmittelbaren 
Aussprache und schadigt es dadurch in seiner gei- 
j* 1̂ en natiirlichen Entwicklung und an seiner Le- 

ansfreudigkeit. Das Kind laBt sich diese MiBhand- 
mit der riihrenden Sorglosigkeit und Hingabe, 

łe nun einmal Kinder haben, so lange gefallen, 
es den Anspriichen genugen kann. Wenn aber 

le geistigen Krafte versagen und nun der MiB- 
er °ig, der ja an sich schon beschamend und 
jlualend ist, noch durch Schelten und Strafen ver- 

*ttert wird, dann empfindet das Kind das ais ein 
1 zugefugtes Unrecht, und ich meine, es hat 
v°Hen Grund dazu.

Auch auf jedem anderen Gebiete tut man dem 
*nde Unrecht, wenn man von ihm geistige und 

feelische Leistungen verlangt, die es zu leisten nicht 
j^stande ist. Der Jurist weiB das aus seiner Praxis 
. ®r*Us: ultra posse nemo obligatur. Kein Mensch 
J1 iiber seine Fahigkeit hinaus verpflichtet. Kein 
„ ensch ? Die Kinder werden fast unausgesetzt dar- 

er hinaus verpflichtet. Denn in der Schule wer- 
etl die Anspriiche nicht normiert nach den Kraf- 
en der Kinder, sondern nach dem vom hohen Pro-
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vinzial-Schulkollegium aufgestellten Lehrplan. Es 
gibt fur uns keinen empórenderen Anblick, ais 
wenn ein Pferd, das mit Aufgebot aller Krafte defl 
schwer beladenen Wagen nicht weiterziehen kanfl> 
von dem Kutscher trotzdem mit Peitschenhiebeo 
miBhandelt wird. Dasselbe Schauspiel wiederholt 
sich in unseren Schulen unzahlige Małe. Und mafl 
glaube nicht, daB die Kinder darunter weniger lei' 
den. Die Menschen unserer Tage, die sich so weni£ 
Zeit und Miihe geben, in den Seelen der anderen, 
zumal in den Seelen der Kinder zu lesen, sind 
immer hochst erstaunt oder tun so, wenn einmal 
ein Schiller durch Selbstmord der Qual ein Ende 
macht. Dann sucht man ringsum nach Griindefl 
und walzt die Schuld von rechts nach links und 
denkt sich wunder wie weise, wenn man schlieBlich 
herausbekommen hat, daB eine verweichlichte Er- 
ziehung und die sittliche Verwahrlosung der heu- 
tigen Jugend dafiir verantwortlich sei. Die Schule, 
die von ihren Anspriichen nichts hergibt, denn sie 
ist bei uns Selbstzweck geworden und hat es ver- 
lernt, dem Leben zu dienen, die Schule klagt iibef 
dieNervositatund ererbte und anerzogeneSchwache 
der Kinder. Statt nun aber diesen schwachert 
Kindern zu dienen, wie es doch auch jeder ver- 
niinftige Arzt tut, statt durch eine angemessene Be- 
handlung der schwachen Natur aufzuhelfen, be- 
gniigt sie sich, den Kontrast festzustellen. Und es
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Sibt iiberzeugte Schulmeister, die es ganz in der 
rdnung finden, wenn Kinder, die den Anspriichen 

aer Schule nicht genugen konnen, einfach zugrunde 
§ehen. Das nennt man dann das biologische Natur- 
Sesetz iiber die Auslese der Besten. Da samtliche 

lhre notwcn.di^6nExćiiTiin.ći bcst&ndcn hsbciij 
alten sie sich fur die Auserlesenen und wohl gar 

die einzigen, die zum Leben voll berechtigt sind. 
VVenn nun Schule und Haus, wie man so schón 

,,Hand in Hand arbeiten“ , d. h. gemeinsam 
as Kind miBhandeln, dann ist allerdings schwer 

,le Schuldfrage rein zu losen und sie konnen sich 
ann getrost zu gleichen Teilen abfinden.

Soweit ich bisher von Konflikten zwischen Er- 
fiehern und Zoglingen gehórt habe, habe ich fast 
j^mer die Schuld bei den Erziehern gefunden. Ich 

pnnte Hunderte von Beispielen anfiihren und bitte, 
wenigen, die ich anfiihre, nur eben ais Bei- 

sPiele gelten zu lassen.
. *n einem Kurorte sah ich einmal eine Mutter 

Slch mit einer anderen Damę unterhalten. Sie 
VergaB dabei die Aufsicht ihres kleinen etwa 
^eijahrigen Kindes. Das Kind ging wenige 

chritte weiter und spielte mit den Handen in dem 
°rt aufgestellten, mit Wasser gefiillten Spucknapf.

Ich machte die Mutter darauf aufmerksam, und
Was gesehah ? Das Kind bekam Prugel.

Einem Dienstmadchen wurden wahrend der
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Nacht die gesamten Ersparnisse von mehrereO 
hundert Mark aus ihrem Wascheschrank gestoh- 
len. Der Sohn des Hauses, ein zwolf jahriger Knabe> 
erschiittert von dem Schreien und Schluchzen des 
Madchens, bietet ihr zum Geschenk seine Spar- 
kasse an. Ich war Zeuge, wie er deshalb von dero 
Vater eine harte Rugę erhielt. Das ware Sache der 
Eltern, und der dumme Jungę sollte sich nicht io 
Dinge mischen, die ihn nichts angingen.

Ein junger Gymnasiast, dessen Mutter es vor- 
zog, nachdem sie sich von ihrem Mann hatte schei' 
den lassen, die Krankenpflege eines anderen, sehf 
beriihmten Mannes zu ubernehmen, gab ihren eio- 
zigen Sohn gegen Wunsch und Befahigung in fretn' 
der Umgebung auf eine ihm unerwiinschte Bil- 
dungstatte. Seine Bitten, Anderung zu schaffen> 
blieben unerhórt, und deshalb floh der jungę Mano 
und zwang dadurch die Mutter, seinen Wunschefl 
nachzugeben, wodurch er erreichte, was ihm vor- 
schwebte; und er hat, wie ich jetzt feststelleo 
konnte, es zu einer geachteten Stellung gebracht.

Eine Mutter hatte sich am Krankenbette ihres 
Kindes im Gebet verpflichtet, das Kind, wenn es 
gesund wiirde, dem Priesterstande zu weihen. Das 
Kind war zum Studium nicht befahigt, aber die 
Mutter bestand auf ihrem Willen.

Ein Beispiel aus der Geschichte: Benvenuto 
Cellini will Maler oder Bildhauer werden. Der Va-
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zwingt ihn zur Musik. Erst nach dem Tode des 
aters gewinnt der geniale Kiinstler die Moglich- 
eit, sein ihm von Natur vorgezeichnetes Leben zu 

fBhren.
Luther erzahlt, daB er von seiner Mutter einer 

v»alnuB wegen hart gestaupet wurde. Er war ge- 
ein gerechter und pietatvoller Mensch. Aber 

Br diese MiBhandlung hat er doch kein Wort der 
“ echtfertigung.

Ein Kind meiner Bekanntschaft sollte und 
n?uBte neben seinem Schulunterricht noch taglich 
p^dringlichen Privatunterricht nehmen, um den 

Brgeiz des Vaters zu befriedigen. Das Kind wurde 
v°n Gehirnkrampfen befallen und wird wohl fur 
sąm Leben diese Schadigung an seiner Gesundheit 
nicht iiberwinden konnen.

Ich weiB von einer jungen Damę, die trotz 
‘-nwachlicher Gesundheit allmorgendlich zum 
essebesuch und zum Knien auf dem kalten Stein- 

°den der Kirche genótigt, sich ein Unterleibs- 
eiden zuzog, an dem sie elendiglich hinsiechte. — 

Ich halte, um bei diesem letzten Thema stehen 
Zu bleiben, den Zwang, den die katholische Kirche 
und in gemilderter Form auch die protestantische 

ÛI Kinder ausiibt, um in ihnen ein religioses Le- 
en zu erwecken, fur eine durchaus unerlaubte 

Ulld brutale Vergewaltigung. J emand zum Beten 
2Wingen ist eine seelische MiBhandlung. Das Gebet
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kann Berechtigung nur dann haben, wenn es aus 
freiem Antrieb und aus innerstem Bediirfnisse ge- 
boren ist. Die Sache wird geradezu seelenmórde- 
risch, wenn sich Eltern oder Erzieher erlauben, 
das Leben der Kinder bei jungen Jahren schon fur 
den Kirchendienst zu bestimmen, in einer Zeit, vfO 
den Kindern die Tragweite einer solchen Ent- 
schlieBung dochvollig unverstandlich ist.

Der iibertriebene Sitz- und Lernzwang, der dazU 
fiihrt, daB eine so groBe Menge unserer deutschen 
Kinder korperlich unentwickelt bleibt, in ihrer Seh- 
scharfe geschadigt wird, an Lebensfreudigkeit, 
Natiirlichkeit, Beobachtungsvermógen und Eigen- 
leben beeintrachtigt wird, geschieht unter Berufung 
auf die nun einmal bestehenden kulturellen und 
sozialen Nótigungen. Es kann aber solche Nóti- 
gungen nicht geben, darf es nicht geben, denen man 
das Beste des Lebens opfern muB. Es ist ein Unsinn, 
eine Kultur zu statuieren oder zu fordem, die nur mit 
der Gesundheit und der Natiirlichkeit des Lebens 
zu erkaufen ist. Denn dann hórt sie auf, Kultur zu 
sein, dann ist sie Uberkultur und schlimmer ais 
Unkultur. Wenn bei der heutigen Erziehung das 
Ergebnis herauskommt, daB die Mehrzahl der deut
schen Jiinglinge zum Waffendienst untauglich 
wird, daB z. B. in Berlin bei der letzten Aushebung 
nur 30 Prozent ais dienstfahig befunden wurden, 
dann ist diese Erziehung im Grunde verfehlt. Und
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®s ist sehr verkehrt, den jungen Leuten ihre 
korperliche Schwache zum Vorwurf zu machen. 
Es ware sehr viel berechtigter, wenn die jungen 
Leute gegen ihre Erzieher klagbar wiirden —  sie 

ûr Rechenschaft zogen. Leider aber wird unsere 
Jugend zum unbedingten Gehorsam und zu einer 
vervninschtenBescheidenheit erzogen,in demGrade, 

sie dariiber ihre eigensten und wichtigsten Le- 
ęnsinteressen vergiBt. Wir horen von Arbeitern, 

die wegen zu geringen Lohnes streiken. Weshalb 
ftreikt unsere Jugend nicht wegen Schadigung 
*hrer Gesundheit und Verkiirzung der Lebens- 
reude, auf die sie ja ein natiirliches Anrecht hat? 

unser gebildetes Publikum entriistet sich jedesmal, 
^enn es von einem Widerspruch und einer Auf- 
ehnung eines Schiilers hórt, ist aber zu gedanken- 
0s oder zu beąuem, auch nur die Frage aufzu- 

werfen, ob zu einer solchen Aufiehnung nicht 
rund genug vorliegen mag. Es ist auBerordentlich 
®quem fiir die Erwachsenen, den Kindern einfach 

. le Pflicht vorzuschreiben: Lernet gehorchen! Es 
lst beąuem, aber sehr ungerecht, wenn nicht da- 
j^it gewissenhafte Priifung der Pflichtgebote ver- 

uuden ist, fiir die man Gehorsam fordert. Tiere 
Und ebenso Kinder sind wunderbar zum Gehorsam 
geneigt. Wir iiberzeugen uns jetzt, daB selbst die 

êrmeintlich wildesten Bestien bei rechter Behand- 
Ung zu jeder Leistung zu bringen sind. Ich be-
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haupte mit Fróbel, daB ein richtig beschaftigtes 
Kind nie ungezogen ist. Ich behaupte aus eigener 
hauslicher Erfahrung, daB man mit den Kindern 
jahraus jahrein im besten Frieden und schónster 
Eintracht leben kann, wenn man sich die Miihe 
gibt, ihnen gerecht zu werden. Kinder sind ebenso 
gern still zufrieden, gliicklich und heiter wie Er- 
wachsene. Sie lieben die Konflikte nicht mehr ais 
wir. Es ist ihnen viel lieber, wenn sie mit uns in 
Gutem auskommen konnen. Aber auch ihre Ge- 
duld ist nicht unerschópflich; sie sind zwar viel 
geduldiger ais die Erwachsenen, lassen sich viel 
mehr gefallen, sind viel mehr geneigt, alles ais 
Scherz zu nehmen, d. h. dem VerdrieBlichen eine 
lustige Seite abzugewinnen, aber wenn sie sich 
so vollig miByerstanden fuhlen, wenn ihnen die 
schlichtesten AuBerungen ihrer kindlichen Natur 
so gróblich miBdeutet werden, dann reiBt schlieB- 
lich auch ihnen die Geduld. GewiB, sie sind laut und 
vergessen in ihrer Freudigkeit oft, daB nebenan der 
dienstlich iiberreizte Vater Ruhe braucht, haben 
keine Ahnung, daB der abgerackerten Mutter ihr 
Larmen und Schreien nicht gleich lustig ist, be- 
greifen nicht, weshalb die Leute, die unter uns 
wohnen, an ihrem Lachen und Poltern Argernis 
nehmen, begreifen erst recht nicht, weshalb sie bei 
so herrlichem Wetter, wo es sie mit allen Sinnen 
hinaus lockt in den Sonnenschein, iiber irgend-
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^elche von ihnen nie begehrte, von fremden Men- 
schen ihnen aufgezwungene Arbeiten hocken miis- 
?en> sie sehen nicht ein, weshalb sie allsonntaglich 
111 die Kirche gehen sollen, um eine Predigt an- 
2uhóren, die ihnen vollig unverstandlich bleibt, 
aUerlei fromme Gebarden machen sollen, von 
dęnen ihr Herz nichts weiB. In all dem tun sie 
nichts Unrechtes.

Die Ungerechtigkeit besteht darin, daB man den 
^indern einen eigenen Willen nicht zuerkennt, sie 
deshalb mit ganz anderem Mafie mifit, ais man 
selbst gemessen werden will. Was wiirde ein er- 
^achsener Protestant sagen, wenn ihn irgend ein 
^achthaber dazu zwingen wollte, allsonntaglich 
ln die katholische Kirche zu gehen ? Ich hóre den 
fntriisteten Aufschrei aller Selbstgerechten, wie 
*ch einen solchen Vergleich wagen konne, Kinder 
aatten doch noch keinen eigenen, freigewahlten 

lauben. O, ihr Kleinglaubigen! DaB ihr so gar 
^ichts ahnt von dem Seelenleben der Kinder und 
aes Wahnes lebt, sie waren, weil noch nicht 
dr irgend einen Konfessionalismus eingefangen, 

Dingen des Glaubens- und Seelenlebens indiffe- 
rent und empfindungslos!

Der Anspruch, um auch das noch schliefilich 
aufzufiihren, dafi schon zehnjahrige Knaben fur 
dle lateinische Sprache Sinn und Neigung ge- 
winnen sollten, ist durchaus unberechtigt. Wenn
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aber ein Schiller darauf mit Unlust antwortet, 
so ist d a s durchaus berechtigt. Es wird hoffent- 
lich eine Zeit kommen, in der man den ganzen 
jetzt noch in unseren hóheren Schulen herr- 
schenden Sprachbetrieb wie ein Stiick diisterer 
mittelalterlicher Seelenmarter empfinden wird.

Sowie wir an die Kinder verniinftige Anforde- 
rungen stellen, werden die Erziehungskonflikte 
verschwinden. In meinem Hause gibt es schon 
heute keine Katastrophen, nicht etwa deshalb, weil 
ich selbst willensschwach ware und in unverzeih- 
licher Nachgiebigkeit jedem seinen Willen lieBe. 
Nein, es geschieht in meinem Hause nichts gegen 
meinen Willen, nichts, wozu ich nicht meine aus- 
driickliche Zustimmung gebe. Meine Kinder sind 
durchaus nicht verzogen, weichlich und eigen- 
sinnig. Ich habe fur diese Behauptung amtliche Be- 
lege. Die beiden alteren sind seit mehreren Jahren 
Schiiler einer hóheren preuBischen Schule. Betra- 
gen, Aufmerksamkeit und FleiB sind ihnen bisher 
noch immer ais gut und mehr ais gut bezeichnet 
worden. Sie haben noch nie einen Tadel, aber hau- 
fig Lob nach Hause gebracht, sind noch nie in der 
Schule bestraft worden, aber auch noch nie im 
Hause. Es gibt bei mir auBer ernsten Vorhaltungen, 
also auBer den Strafmitteln, die ich erlaube, nichts 
aus dem ganzen Ziichtigungsarsenal, das ich in 
anderen Hausern angewendet finde, gibt keine
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Futterentziehung, kein in die Eckestellen, keine 
Androhung mit dem schwarzen Mann, demSchutz- 
^lann und dem Oberlehrer, kein Versagen berech- 
^Ster Kinderfreuden und selbstverstandlich erst 
recht keine Schlage, auch kein vaterliches Ge- 
knurre, das sich iiber den Augenblick hinaus aus- 
dehnt, sondern nach den bei lebendigen Menschen 
Unvermeidlichen Gemiitsgewittern unmittelbar 
j îeder Sonnenschein und einen farbigen Regen- 
“°gen; selbstverstandlich auch keine Abbitte und 
kein Umverzeihungbitten. Jeder moralische Spek- 
takelund alles Tugendpredigen ist mir ein Greuel. 
Und wiirde ich einmal darauf verfallen, so wiirden 
^eine Kinder mich verwundert ansehen und mich 
‘ragen: Vater, was ist dir denn ? Ich habe nichts da- 
Segen gehabt, daB mein Jiingster oft und feierlich 
®rklarte, der Diimmste im Hause ware der Vater, 
kabe auch nicht geduldet, daB die alteren Briider 
Slch daruber entriisteten und den Kleinen heftig 
2ur Rede stellten. Ich konnte ihnen auf die Frage, 
^eshalb ich dem Kleinen solche Frechheiten er- 
aubte, getrost antworten: Deshalb, weil ich’s euch 

Serade ebenso erlaubt habe. Mein Kleiner ist selbst- 
Verstandlich im Sinne aller Tanten ungezogen und 
dadurch mein Entziicken. Er ist namlich noch 
durchaus wahrhaftig, und da ich Wahrhaftigkeit 
far die hochste Tugend halte und alle Gebrechen 
unserer Zeit aus der Unwahrhaftigkeit ableite, so

______ Die Vermeidung der Konflikte
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liegt mir sehr daran, daB ihm der angeborene 
schóne Trieb unverkiimmert erhalten bleibt. Eine 
uns befreundete, sehr liebe Damę sagte, ihr Ent- 
ziicken iiber die tatsachliche Schónheit meines da- 
mals etwa sechsjahrigen zweiten Sohnes zu ver- 
stecken, ihm wiederholt: ,,Du bist aber wirklich 
zu haBlich; ich muB dich immer ansehen, so’n haB- 
liches Kind habe ich lange nicht gesehen". Er 
lieB sich das mehrere Małe in aller Ruhe sagen, 
dann riB ihm die Geduld und er sagte sehr ent- 
schieden: „Nein Tante, ich bin nicht haBlich, 
aber du bist haBlich, du hast lauter Runzeln 
im Gesicht und wenn du’s nicht glaubst, dann 
will ich dir’n Spiegel holen“ . Nicht wahr, mein 
lieber Leser, empórend ungezogen? Was gehort 
darauf ? Natiirlich eine ordentliche Tracht Prii- 
gel. Meinen Sie, mein sehr Verehrter? Ich habe 
mich dabei durchaus schweigend und untatig ver- 
halten.

Jiingst besuchte mich ein Student und hatte 
kaum mein Zimmer betreten, ais mein Jiingster 
mit seinen deutschen Heldensagen hereinkam. Ich 
hatte ihm versprochen, etwas vorzulesen und was 
man versprochen hatte, miiBte man auch halten. 
Ich sagte ihm mit der Hóflichkeit, auf die nun ein- 
mal Kinder gerechten Anspruch haben, daB ich 
natiirlich mein Wort halten werde, daB aber jetzt 
der Herr gekommen ware, der mich sprechen wollte.

172



Die Vermeidung der Konflikte

^arauf entspannsich folgender Dialog: ,,Na,schick’ 
doch den Onkel weg, der braucht doch nicht ge- 
rade zu kommen, wenn wir uns was vorlesen 
Pollen." — „Ja, aber der Onkel ist von Berlin her- 
&ekommen und der hat nicht gewuBt, daB ich dir 
Jetzt was vorlesen móchte.“  — „Nu ja, du kannsfs 
łhm aber doch sagen.“  — „ Ja, dann muB er aber ein 
anderes Mai wiederkommen und dann trifft er 
ttuch vielleicht nicht zu Hause oder wir wollen 
danngerade wiederlesen.“  — „Na, wie langwiller 
dann hier bleiben ?“  — „Er bleibt nicht gar lange. “ — 
>»Na ja, Vater, da kannst du ihn jahierlassen, aber 
rufe mich gleich, wenn er weg ist. Dann muBt du 

aber auch ganz gewiB was von Siegfried vor- 
esen.“ — „Ja, Friedel, so wollen wir es machen, na 

dem Onkel auch mai die Hand. Er ist namlich 
e*n sehr lieber Mann, der kleine Kinder gern hat. “ — 
>>Na ja, da kann ich ihm ja die Hand geben.“  — Da- 
^ it verlieB er das Zimmer. — Ich war mit dem 
verlauf dieses Konfliktes vollauf zufrieden; ich 
v̂eiB aus vielfachen Erfahrungen, daB man es in 

anderen Hausern anders machen wiirde. Namlich 
auf Kosten der Wahrhaftigkeit oder auf Kosten 

êr guten Laune des Kindes: man halt es fur 
notwendig, das eigene Kind zu Ehren des Gastes 
Schlecht zu behandeln. Das soli die Praxis auch 

Chinesen sein. Wenn man einem chinesischen 
Vater sagt: „W as habenSie fur reizende Kinder“ ,
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soantwortet er darauf: „W ie kónnenSie an diesen 
abscheulichen Balgen Gefallen finden?“ Kindern 
gegeniiber glaubt man sich jeder gesellschaftlichen 
Riicksicht enthoben, scharft ihnen aber weit iiber 
das mógliche MaB Riicksicht gegen alle Erwach- 
senen, unter allen Umstanden, ein,

Selbstverstandlich brauche auch ich im Hause 
Gehorsam der Kinder. Nur daB ich es nicht gern Ge- 
horsam nenne, weil ich mit ihnen lieber in einen 
freundschaftlichen Verkehr stehe, wobei es sich um 
Gefalligkeit und um ein freundliches Auskommen 
handelt. Kinder gehen bekanntlich sehr ungern 
schlafen, wenn Gesellschaft ist und sie durch die 
Unterhaltung und das ganze Treiben der Gaste in 
freudige Erregung versetzt sind. Ais bei einem 
gleichen Anlasse meine Padagogik den Gasten An- 
laB zu allerlei kritischen Erwagungen gab, machte 
ich mich anheischig, sogleich mit meinem Sechs- 
jahrigen eine Kraftprobe auf dem Gebiete der 
Erziehung zu leisten. Der Knabe war in starkster 
Erregung, die Aufmerksamkeit der ganzen Ge
sellschaft war auf ihn gerichtet, er hatte allerlei 
Possen angestellt, dadurch groBe Heiterkeit er- 
regt, und es wurde nun die Frage gestellt, ob ich 
ihn mitten aus dieser Stimmung heraus ohne Ge- 
heul und Trotz ins Bett bringen konnte. Es be- 
stand offenbar die Absicht, mir eine padagogische 
Niederlage zu bereiten. Aber ich kannte meinen
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knedel besser. Ich rief das Kind an mich heran, 
J}ahm ihn auf den SchoB und fliisterte ihm ins 
°hr, daB er jetzt ins Bett musse. Darauf sagte er 
sehr bestimmt: ,,Ich will aber nicht.“ Darauf ich: 
>> Aber ich will “ .Und nun er:, ,J a, wenn du das willst, 
ann ist das auch ganz was anderes!“ Gegen die 

Logik dieser Worte gab es trotz aller Padagogik 
Jiur allgemeines Gelachter. Nun aber der Effekt. 
oh redete ihm noch einmal ganz freundlich zu 

und da gab er seinen Widerstand auf und ging 
stillschweigend und ohne eine Spur von Trotz hin- 
aus< Ich war wirklich stolz auf diesen Erfolg und 
er wirkte auch auf die ganze Gesellschaft iiber- 
faschend. Wie fein solche Dinge zu behandeln sind 
Und wie leicht MiBgriffe gemacht werden, das er- 
ebten wir bei dem gleichen Anlasse. Eine Damę rief 
en Jungen zuriick und bat, er solle sich doch erst 

^°n allen Anwesenden verabschieden. Das war na- 
drlich ein Fehler. Dariiber wurde wieder die Lust, 

jn die Gesellschaft zuriickzukehren, entfacht und 
Abschied von Stuhl zu Stuhl hatte neue Ver- 

^ogerung und neue Gegenbewegung geschaffen. 
Nach einem solchen Sieg, den der Kleine iiber sei- 
nen Eigenwillen errungen hatte, muBte man ihn 
vollig ungestórt lassen. Ich duldete daher auch 
Uicht, daB er einer sehr iiberflussigen gesellschaft- 
johen Formlichkeit wegen noch einmal zuriick- 
kehrte. Ich selbst aber ging nachher zu ihm ans

Die Vermeidung der Konflikte

175



Die Yermeidung der Konflikte

Bett heran und sprach ihm meine Freude dariibef 
aus, daB er so lieb gewesen sei.

In ahnlicher Weise habe ich es in unzahlige0 
Fallen erreicht, daB die Kinder ihren Willen be- 
siegten und sich dem freundlichen Zuspruch def 
Eltern fiigten. Es geschah und geschieht stets, was 
die Eltern wollen. Es geschieht ohne Poltern, 
Drohen und Strafen. Wenn man das eine weich- 
liche Erziehung nennen will, nun gut, so tue man 
es. Nur begreife ich nicht, wie ein solcher Vorwurf 
von Leuten ausgehen kann, die sich auf Christi 
Namen nennen. Denn ich kann mir nicht denken, 
daB meine Padagogik die MiBbilligung Christi er- 
fahren hatte, da ich mir Christus, zumal den Kin- 
dem gegenuber, polternd, scheltend, priigelnd, grol- 
lend und knurrend iiberhaupt nicht vorstellen kann. 
Eine solche Karikatur seiner Padagogik zu schaf' 
fen, das muB ich meinen verehrten Gegnern iiber- 
lassen, den iiberzeugten Predigern des unbedingten 
Gehorsams, des Orderparierens, den Fiirsprechern 
der Priigelstrafe. Man hort ja heute wieder so viel 
zugunsten der Priigelstrafe reden. Damit ist aller- 
dings immer nur die Priigelstrafe gemeint, die an- 
dere kriegen sollen.

Ich meine, das Leben bietet der Harten, Gegen- 
satze und Konflikte genug. Wir leiden ja schon 
schwer an den durch die Verschiedenheit der Genera- 
tionen, der Yerschiedenheit der Zeitalter geschaffe-
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tten Gegensatze, die selbst bei beiderseitigem guten 
'^iilen nicht aus der Welt zu schaffen sind und 
bestenfalls zu Kompromissen fiihren. Aber auch 
sonst ist ja das Leben so voller Hemmungen, Ent- 
tąuschungen, MiBerfolgen und Schmerzen, dafi wir 

Kraft der Jugend aufsparen und sammeln miis- 
fen fur den Kampf gegen diese sich mit den Jahren 
imrner steigernden auBeren Schwierigkeiten. Diese 
^faftigung suche ich in der Harmonie des Lebens, 
die dem Kinde schon den Wert und Schutz einer 
Seschlossenen Einheit und Personlichkeit geben 

°̂U. Aus einer solchen Sicherheit der ganzen 
i-ebensfiihrungwirdihm derMutund dieZuversicht 
erwachsen, im Eigensten zu verharren und fremde 
^i^griffe mit steigender Entschlossenheit und 
^raft abzuwehren. Das Kind, an sich noch schwach 
^nd ohne Selbstvertrauen, muB durch den Geist der 

amilie einen solchen Zuwachs an Kraft erhalten. 
°nst unterliegt es gar zu leicht fremden und unge- 

^ chten Eingriffen. Indem es sich eins weiB mit 
ater und Mutter multipliziert es seine Kraft und 
ekommt die innere Festigkeit, die dann fiirs ganze 
eben vorhalt. Lebt aber dasKind mit demVater oder 

•̂ar mit Vater und Mutter in Konflikten und findet 
25 dort nicht den natiirlichen und notwendigen 
^iickhalt, dann ist es, auf eigne schwache Kraft ge- 
fteHt, schnell zu Ende mit seinen Mitteln und weiB 
ltn Drange des Lebens dann haufig nur den einen
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letzten Ausweg: die Flucht aus dem Leben. Also 
nicht weichlich und verweichlichend ist diese fried- 
liche Erziehung, sondern im besten Sinne starkend 
und abhartend.

Hierher gehórt auch eine scheinbar gering- 
fiigige Betrachtung. Es gilt bei uns zu Lande fiir 
tadelnswerte Schwache, Kindern, selbst den klein- 
sten Kindern, wenn sie sich Schmerzen zugefiigt 
haben, durch Teilnahme und Mitleid beizustehen. 
Gewohnlich hórt man die sehr robusten Worte: 
„Ach was, das schadet nichts", und „Nur nicht 
heulen. Ein Jungę darf sich aus dem Schmerz 
nichts machen.“ Dann wundern sich spater die 
Eltern, wenn ihre Kinder gemiitsroh und gefiihllos 
werden. Der robuste Vater, der einem die Ohren stun- 
denlang vorjammern kann, weil er durch irgend 
ein geschaftliches MiBgeschick ein paar tausend 
Mark verloren hat, wiirde sehr entriistet sein, wenn 
man ihm sagen wollte: „Das schadet ja nichts, der 
Mensch muB sich an Geldverlust gewohnen. Nicht 
an die Giiter hangę dein Herz, die das Leben ver- 
ganglich zieren; wer besitzt, der lerne verlierenl“ 
Ich begreife nicht, weshalb ich meinem Kinde, das 
weinend zu mir kommt, die schlichte und natiir- 
liche Teilnahme versagen soli, die wohl selbst das 
Muttertier seinen Jungen schenkt. Auf jede Brand- 
und Quetschwunde, auf jede Kopfbrausche meiner 
Kinder ist sofort ein Schokoladenpflaster gelegt
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^orden. Damit ist dann gewohnlich der Tranen- 
s*f0m abgebrochen und unter Schluchzen schon 
^ieder ein dankbares Lachen hervorgebrochen. Und 
fotzdem sind die Kinder nicht wehleidig geworden. 

^ls der Fiinfjahrige sich einen Doppelbruch des 
■̂ rrnes zuzog, kam er mit verhaltenem Weinen zur 

Mutter und sagte: „Mutter, faB nicht an, schick 
Sfeich zum Arzt, ich habe mir den Arm verrenkt.“ 

nd er hat sich dann beim Einrichten des Armes 
So standhaft benommen, daB der Arzt nicht ihm 
^lein, sondern auch spater mir deshalb seine Ach- 
ung ausgesprochen hat. Und mein Altester, der 

!n den ersten Lebensjahren so angstlich war, daB 
^  — zu meiner Schande sei es óffentlich be- 

annt — ihm fast allabendlich die Hand so lange 
lelt, bis er dabei einschlief, hat sich jiingst beim 
ahnarzt vier Backzahne ziehen lassen, und die- 

êr Arzt sagte mir darauf, ich konnte stolz sein auf 
en Jungen, er habe sich wie ein Mann benommen. 
r habe viele Offiziere schon in Praxis gehabt, die 

Slch einer solchen MiBhandlung, wie sie hier not- 
^ endig gewesen ware, nicht so bereitwillig unter- 
^°rfen hatten. Ich halte nichts von der ganzen 
J^utalen Abhartung, mit der man allerdings die 
łlerzen hart, aber den Willen sprode und trotzig
macht.

Ich weiB sehr wohl, daB die Mehrzahl der Pada- 
8°gen der Meinung ist, die Jugend werde gerade
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durch die zahlreichen Konflikte, in die sie nicht 
ohne Absicht eine strenge Erziehung fiihre, fur das 
Leben fest gemacht. Das ist Theorie, nicht prak- 
tische Erkenntnis. Wenn wir die Biographien be- 
kannter Manner durchgehen, so finden wir zahl- 
lose Klagen iiber tyrannische Erziehung und ge- 
hemmte Entwicklung. GewiB sehr selten Worte 
des Dankes fur gewaltsame Eingriffe und fur kiinst- 
lich herbeigefuhrte Konflikte, bei denen es nie 
ohne tiefe Erregung, Leidenschaften, ohne Kraft- 
aufwand und Kraftvergeudung abgeht und wobei 
in der Regel die haBlichsten Seiten der mensch- 
lichen Natur Oberwasser bekommen. Es ist schofl 
schlimm genug, wenn das Kind anfangt, iiber die 
Frage nachzudenken, ob der Vater recht habe 
oder nicht, ob das Leben lebenswert sei oder nicht; 
schlimm genug, wenn es tagelang weint, grollt 
und mit diisteren Gedanken umhergeht, auf Rache 
sinnt oder in Selbstzerknirschung, in ehrlicher oder 
erzwungener Reue die schónen Jugendtage ver- 
dirbt. Ich halte es fur einen unschatzbaren Ge- 
winn, wenn dieser ganze dramatische Seelenappa- 
rat wahrend der ganzen Kindheit unberiihrt bleibt 
und die Kinder in das Leben hinaus die Erinnerung 
an einen ungetriibten Lebenslenz mitnehmen. Von 
dieser friedlichen und sonnigen Friihlingsstim- 
mung sollen sie zehren bis an das Lebensende. Das 
ist der Grundton, der nachklingen soli durch alle
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Jahre und der auch alle Mifitone des kiinftigen 
Lebens wieder ausgleichen und zur Harmonie stim- 
men soli. Wo aber schon die Jugend erfullt ist mit 
kreischenden und schrillen Lauten des Zornes, der 
^•rregung, des Hasses, der Verachtung, des Schmer- 
Zes> der Reue und Demiitigung, da findet die Seele 
schwer wieder das nótige Gleichgewicht. Wer wie 

riedrich Hebbel eine triibe Kindheit hatte, dem 
lst wie dem Baume, dessen Bliiten ein Maifrost ge- 
Schadigt hat. Wer aber wie Jean Paul wahrend 
seiner Kindheit im Paradiese gelebt hat und nie 
?Us ihm vertrieben wurde, der bleibt sein Lebtag 
111 seinem Wesen ein frohgemutes Kind und iiber- 
J^mdet die Triibsal des Lebens mit dieser kind- 
lchen Sorglosigkeit. Mogen andere mit ihrer stren- 

geren Padagogik auBere Erfolge erzielen, die sie 
^ufrieden stellen: den Gehorsam des Kasernen- 
jjofes, schweigende Unterwiirfigkeit, glanzende 
Schulerfolge, den Beifall der lieben Nachbarschaft, 
^orziigliche Examina undpensionsberechtigteStel- 
Ungen. Wer tiefer und weiter schaut und das Le- 
en der Menschen nicht nach auBerlichen Erfolgen, 

sondern nach dem inneren Gewichte schatzt, den 
konnen so handgreifliche, plumpe Erziehungs- 
ergebnisse weder iiberraschen noch befriedigen. 
^ehorsam an sich ist gar keine sittliche Tat. Selbst 
der Pudel leistet ihn und oft in uniibertrefflicher 
yUalitat. Man braucht nur ein riicksichtsloser
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Egoist zu sein, um einen unbedingten Gehorsam 
des Schwacheren zu erzwingen. Das ist wahrhaftig 
keine padagogische Glanzleistung. Man kann da- 
durch auch auBerlich Konflikte vermeiden, aber 
schlieBlich bricht der latente Widerstand doch durch 
und also niedergehalteneSohne oder Schiller haben 
immer noch die Stunde der Rache gefunden. Denn 

die Kraft der Jugend wachst mit den Jah- 
ren, die Kraft der Alten geht zuriick.

Dann kommt die Stunde, wo sich 
der Jiingere dem Alteren ge- 

wachsen fiihlt. Und das 
ist die Stunde der 

Abrechnung.
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ia. Kinderfehler.
Man wird mich, wie schon so haufig, uner- 

orter Einseitigkeit beschuldigen, weil ich bisher 
ur die Konflikte vorwiegend die Eltern und Er- 

zieher verantwortlich machte. Kinder seien doch 
^ahrhaftig nicht immer Engel — die Wahr- 
scheinlichkeit, dafl von ihnen der AnlaB zum Un- 
rieden gegeben werde, gewiB doch zehnmal groBer 

ais der entgegengesetzte Fali. Kinder sind keine 
_ngel . . Das weiB ich auch; gottlob, daB sie es 

Jlcht sind, sie sollen gar keine sein. Abgesehen 
r*Von> daB ich gar nicht weiB, was — Engel sind. 
Man denkt sich unter ihnen jedenfalls recht 
j r̂aft- und saftlose Wesen von einer mir unertrag- 
ichen Tugendhaftigkeit. Mir wiirde in ihrer Ge- 

Sellschaft angst und bange werden. Man hat ja 
schon ein schwaches Abbild davon, wenn man 
ln den Kreis sogenannter gesitteter Pensions- 
^adchen kommt, die nur fur die von der Anstalts- 
direktive gestatteten Yergniigungen ergliihen. Kin
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der, die keine Hirngespinste, sondern lebendige 
Wesen von Fleisch und Blut sind, haben natiirlich 
auch starkę Lebenstriebe. Diese Lebenstriebe nennt 
man Tugenden, solange sie mit den Bediirfnissen 
und Vorteilen der Erwachsenen imEinklang stehen, 
nennt sie Unarten, Siinden und Laster in entgegen- 
gesetzten Fallen. Die ganze Erziehung geht bei uns 
darauf hinaus, siindhafte Triebe zu bekampfen, 
tugendhafte zu pflegen. Dabei setzt man aber ais 
selbstverstandlich voraus, daB die Erzieher in all 
diesen auBerst schwierigen Dingen einen unfehlbar 
sicheren Instinkt und die rechten Heil- und Zucht- 
mittel bereit haben. Meine Lebenserfahrung besta- 
tigt mir aber diese Annahmen nicht. Ichbin immer 
von neuem erstaunt, wie oft selbst Berufserzieher 
in ihren Urteilen und Mitteln fehlgreifen. Und da 
ich mich davon selbst nicht ausnehme, deshalb bin 
ich den Kindern gegeniiber mit meiner Padagogik 
so zuriickhaltend. Das ist keine Uberschatzung der 
Kinder, sondern eine rechte Einschatzung der Na
tur, die namlich sich noch in allen Fallen ais etwas 
kluger ais wir Schulmeister erwiesen hat. Es ware 
eine hochst lehrreiche und eine notwendige Schrift, 
einmal die Irrtiimer der Eltern und Lehrer ur- 
kundlich festzulegen. Geschichte und Lebensge- 
schichte geben uns schon hinreichend Materiał an 
die Hand. DaB unsere Musterkinder, die den Eltern 
und Lehrern stets zur Freude lebten, allen An-
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sPriichen gerecht wurden, im spateren Leben so 
°ft versagen, ist fast schon zu einem Volkswissen 
geworden. Man erwartet von Pastorenkindern, daB 
s*e rniBraten, erwartet von keinem Primus spater 
primaleistungen. Die Schulzeugnisse bedeutender 
Manner werden vielfach des scherzhaften Kon- 
trastes wegen abgedruckt. Was soli man dazu sagen, 
^enn die Lehrer des spateren Kaisers Napoleon des 
Ersten nach den Zeugnissen seiner Mutter dariiber 
klagten, daB er so schwer lerne, nur langsam be- 
gfeife, so daB sie an ihm oft verzweifelten! So be- 
fichtet Graf Prokesch-Osten iiber sein am 21. Juli 
*^32 mit Laetitia, der Mutter Napoleons, in Rom 
Safiihrtes Gesprach.*) Und daB auch der Arzt, auf 
den wir jetzt unsere Hoffnung setzen, keine Ah- 
nung von der Wunderkraft hatte, die in dem jungen 
Napoleon ruhte, beweist sein verachtlicher Aus- 
sPruch, Napoleon sei ein geheilter Wasserkopf.Was 
Uns in der Erziehung ais Ungezogenheiten der Kin
der, Unart entgegentritt, das ist zu neun Zehnteln 
nicht Unart, sondern Art. Wir miissen das im ein- 
zelnen und bei den plumpen Kategorien der Kin
derfehler, die wir bisher in den Erziehungsfehlern 
aUfgezahlt finden, nachweisen.

D a s K i n d l i i g t .  Die besorgte Mutter schlagt

Kinderfehler

* Aus den Tagebtichern des Grafen, Wien, Reissers 
S°hne, 1909 S. 157.
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vielleicht dieses Buch auf, um zu erfahren, wie sie 
das Kind von der Liige abzubringen habe. Sie soli 
hier nicht ganz yergeblich Rat suchen. Ob die Liige 
strafbar ist oder nicht, das laBt sich prinzipiell gaf 
nicht entscheiden. Es fragt sich dabei, aus welchem 
BewuGtsein und Willen die Liige geboren ist. Wif 
Menschen alle, die wir das Wesen der Dinge nicht 
kennen, liigen jedenfalls, betrachtet von einem 
hoheren Geist, der das Wesen der Dinge durch- 
schaut. Wir sagen nur aus, was wir fur richtig 
halten oder was uns ais Stimmung gerade be- 
herrscht. Genau so handelt in seinem engeren Er- 
fahrungs-und Stimmungsgebiete das Kind. Es ist in 
seiner Welt und fur sein BewuGtsein wahr und be- 
greift gar nicht, weshalb die Erwachsenen ihm das 
nicht zugestehen. Es findet umgekehrt die Er
wachsenen unwahr und begreift wieder Anspriiche 
gar nicht, die mit seiner kindlichen Vernunft in so 
schroffem Widerspruche stehen. Das Kind lebt in 
einer anderen Welt ebenso wie die Propheten, die 
Philosophen, die Dichter, die ja auch von einem 
gutgemeinen Volke fur Narren oder oft fur Betriiger 
gehalten werden. Und gerade der hausbackeneVer- 
stand, der nirgends Probleme sieht und immer auf 
dem festen Boden des Tatsachlichen zu stehen 
wahnt, gerade der ist am unfahigsten, iiber Wahr- 
heit zu Gericht zu sitzen. Das Liigen des Kindes 
ist oft, wie das Plappern des Kindes, nur ein Spiel
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dsr Lippen, ein Betatigungstrieb und eine Kraft- 
Probe. Es versucht damit, die engen Schranken 
der unmittelbaren Erfahrungswelt zu iibersteigen, 
es entwickelt damit die unschatzbaren Krafte, 
die sich etwas spater ais kiinstlerische Pro- 
duktionen zum Segen der Menschheit bewahren 
sęllen. Das ist die sogenannte Phantasieliige, 
d‘e ja verniinftige Erzieher schonender behandeln 
Werden. Aber die harter verurteilte Liige, nam- 
beh die selbstsiichtige Liige, hat zunachst doch 
aUch die gleiche Wurzel. Das Kind kennt die Morał 
und die Rechtsbegriffe der Erwachsenen noch nicht 
So Weit, daB es in den gleichen Begriffen lebt und 
durch diese Begriffe sein starkes Triebleben mei- 
stern konnte. Dem uberspringenden Willen folgt 
dann auch der Gedanke. Und dann stellt sich eine 
^dentitat des Willens und Gedankens im Gefiihle 
uer, die es dem Kinde unmóglich macht, beides zu 
trennen. Und es geht ihm dann etwa so, wie es dem 
^ystiker geht, der sich und die Welt mit Gott identi- 
fiziert und der aus seinem ekstatischen Leben her- 
a«s Dinge tut und sagt, die von den niichternen 
^denschen ais heller Unsinn und ais Frevel ver- 
Urteilt werden. Unsere moderne Rechtsprechung 
*angt j a endlich an, die Liige des Kindes und alle 
seine Ubergriffe ins Rechtsgebiet psychologisch 
2u bewerten. Und man weiB jetzt aus streng 
wissenschaftlichen Beobachtungen, was es mit den

Kinderfehler
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Zeugenaussagen nicht nur von Kindern, sondern 
genau so von Erwachsenen auf sich hat. Wie un- 
recht man tut, eine Liige zu statuieren, wo es sich 
doch nur um unklare oder> einseitige Sinnesein- 
drucke und Willenstriebe handelt, iiber die sich 
der zur Ruhe gekommene Verstand klare Rech- 
nung zu geben unfahig ist. Was im Affekt ge- 
schieht, geschieht wie in einem Zustand der Trun- 
kenheit. Nicht nur die Kinder konnen beim besten 
Willen nicht aussagen, was sie getan, und warum 
sie es getan haben: sie wissen es nicht. Das gil* 
besonders von pathologisch veranlagten Kindern, 
bei denen der Egoismus in fast atavistisch-tieri- 
scher Kraft hervortritt und das RechtsbewuBtsein 
iiberhaupt nicht aufkommen laBt. So sind die- 
bische Kinder, wirklich verlogene, grausame und 
rachsiichtige wohl in der groBten Mehrheit seelisch 
krank und deshalb fur ihre rohen Instinkte nicht 
verantwortlich zu machen. Wir handeln hier aber 
nicht von kranken Kindern. Dieses Buch soli kein 
pathologisches Handbuch sein. Aber auch selbst 
die gesunden Kinder bediirfen in jedem einzelnen 
Falle einer so eindringlichen und nachsichtigen 
Beurteilung ihrer Worte und Handlungen. Denn 
im Gesunden liegen all die Triebe, die gesteigert im 
Kranken wirken. Das Kind erziehen heiBt nicht, 
diese Triebe ersticken, sondern sie zum rechten 
Ausgleich bringen und in den Dienst der rechten
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Entwicklung stellen. Deshalb erschrecke dieMutter 
^icht iiber das Liigen der Kinder. Vor allem dann 
aicht, wenn die Liige die Frucht ihrer eigenen 
Strenge ist. Man erwartet vor Gericht selbst von 
den Erwachsenen nicht, daB sie sich selbst bezich- 
tigen. Es ist deshalb verboten, den Angeklagten 
ZUm Eide zuzulassen, weil die Gefahr des Meineides

groB ist. Mit welchem Rechte diirfen wir den 
Heroismus der Selbstbezichtigung von Kindern 
verlangen, den das Gesetz nicht von Mannern for- 
dert? Wo ein Kind bei sonst gesunder Natur mir 
ais liignerisch vorgestellt wird, da schlieBe ich un- 
^ttelbar auf brutale Erzieher. Die Liige ist die 
Waffe des Schwachen. Sie ist gleich moralisch und 
Sleich unmoralisch wie die Flucht des Hasen vor 
dem Wolf. Schwach sein und einem Tyrannen 
&egeniiber die Wahrheit sagen, das heiBt sich selbst 
Preisgeben.

Meine Kinder liigen nicht. Das habe ich schon 
°ft gesagt und wiederhole es wieder, nicht um 
^eine Kinder zu loben, denn es ist gar kein Ver- 
dienst von ihnen. Wohl aber um meine Erziehung 
2U empfehlen, die es den Kindern unnótig macht, 
v°n der Wahrheit abzuweichen. Unsere Kinder 
^hrden alle wahrhaftig werden, wenn sie in eine 
Umgebung von lauter wahrhaftigen Menschen ge- 
stellt wiirden. Aber ringsum herrscht die Liige. Die 
Wrlogenheit unserer Gesellschaft laBt sich kaum
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noch steigern. Es ist alles unecht. Ganze Vólker 
kranken an der religiosen Liige, unsere Kultur 
siecht hin, weil es uns an Wahrhaftigkeit mangelt- 
Wir schauen sehnsiichtig aus nach Professoren, 
die ihrem Titel entsprechend Bekenner sind. Un
sere gesellschaftlichen Formen, das Verhaltnis 
der Geschlechter zu einander, unser politisches 
Leben, Staat und Kirche machen es immer 
schwerer, Uberzeugungen zu bekennen, zwingen 
geradezu, Uberzeugungen zu heucheln. Und das 
Schlimmste von allem: In der Schule und in der 
Kirche wird von klein auf mit allen Mitteln der 
Autoritat eine Abrichtung zur Scheinfrommig- 
keit und zum Scheinleben geziichtet. Glaubt denn 
ein Mensch, daB unsere Kinder aus eigenem Be- 
diirfnisse die Sonntagspredigten besuchen, die 
Messen und den grammatikalischen Sprachunter- 
richt ? Werden sie da nicht unausgesetzt gezwun- 
gen, ihre eigene Natur zu unterdriicken und nach 
dem Willen und den auBeren Lebensformen frem- 
der und unverstandener Menschen sich darzu- 
stellen? Man nennt das gewiB eine fromme Ge- 
wóhnung, aber man verlangt von den Kindern, daB 
sie sich dabei feierlich benehmen, daB sie die Augen 
niederschlagen, daB sie Ergriffenheit oder Begei- 
sterung zeigen. Und man weiB doch ganz genau, 
daB das alles nur Mache sein kann. So gewohnt 
man die Kleinen von friih auf durch eine erzwun-
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Sene Hóflichkeit gegen fremde Menschen, unwahre 
orrnen zu gebrauchen, Gesinnungen zu heucheln, 

einem Worte, unehrlich zu sein. Man ertragt 
Sar nicht mehr die Ehrlichkeiten der Kinder. Sie wer- 
aen ais Ungezogenheit empfunden. Man ist ent- 
rdstet, wenn ein Kind sagt: Ich mag den Onkel 
nicht, wenn ein Kind sich weigert, einem haB- 
lchen, es abstoBenden Gaste die Hand zu reichen 

?̂ .er gar einen KuB zu geben. Man weiB zwar, daB 
Kinder und Narren die Wahrheit sagen, tun sie’s 
a êr) so schickt man entsetzt das „enfant ter- 
rible“ zum Zimmer hinaus. Man will gar keine 
^ahrhaftigen Kinder haben. Nur in den ganz be- 
s°nderen Fallen, wenn die Liige des Kindes die 

itern schadigt, wird sie tragisch genommen. Und 
ann setzt die ganze verlogene Tragikomodie 

®ln> ais konnten die Eltern es gar nicht fassen und 
begreifen, wie in ihrem Hause bei ihrem Kinde so 
etwas Entsetzliches entsteht. Auch die Lehrer soll- 
en sich iiber die Liigen der Schuler in den Schulen, 

^le sie nun einmal sind, nicht verwundern. Es ist 
Ja bekannt, daB ein iibertriebener Anspruch an die 
jnndliche Natur zur Abwehr ein Schwindel- und 
~ngensystem geschaffen hat, das den erziehlichen 
Unterricht unserer Schulen illusorisch macht. Es 
Seniigt, an den fabrikmaBigen Betrieb unerlaubter 
Kilfsmittel zu erinnern und an die Schadenfreude, 

der sich ehemalige Schuler die Rankę ein-
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gestehen, mit denen sie der strengen Aufsicht der 
Lehrer ein Schnippchen schlugen. Das bildet schon 
einen eigenen Zweig unserer deutschen Literatur: 
Der Kampf der Schiller durch das Mittel der Liige 
und des Betruges gegen tyrannische Schulan- 
spriiche. Jiingst erzahlte mir ein ehrbarer Burger 
und angesehener Arzt, daB er sich seine schrift- 
lichen Abiturientenarbeiten sogar durch den Schul- 
diener feierlich in den Priifungssaal iiberreichen 
lieB, namlich so: Die Aufgabe warf er zum Fenstef 
hinaus, drauBen wurde sie von Freunden gelóst 
und dann mit der angeblich vergessenen Butter- 
stulle in das Priifungszimmer hineingetragen, 
obendrein mit einem GruBe von der Frau Mama.

Und doch ist die erste und hóchste Aufgabe 
aller Erziehung, der Liige Herr zu werden. Wie 
soli dasgeschehen? Immer wieder durch das gleiche 
Mittel, durch Vorbild, Geduld und Nachsicht.

DiePhantasieliige muB ais ein Spiel der Phantasie 
mitspielend behandelt werden. Man braucht dabei, 
sobald die Sache eine Gefahr in sich schlieBt, nur 
merken zu lassen, daB man das Wesen des Spieles 
durchschaut, versteht und wiirdigt. Ich pflege mei- 
nem Jiingsten, der in dieser Weise sich ais kiinst- 
lerisch veranlagt zeigt, lachelnd zu sagen, das hast 
du aber schon gedichtet. Und damit ist er durch- 
aus zufrieden.

Die zweite Art der Liige, die sich ais eine gei-
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stige Flucht erwies, kann nur durch liebevollste 
^flege beseitigt werden: Dadurch, daB man dem 
Kinde ein sicheres Vertrauen gibt. Das Kind soli 
eben gerade in den Nóten seines Lebens den Riick- 
hąlt bei dem Erzieher finden, nicht vo r ihm 
fliehen, sondern z u ihm.

Die dritte Art von Liige, die aus gesteigerter 
Selbstsucht und um des eigenen Vorteiles willen 
gesprochen wird, kann sehr wohl Beweis einer nie- 
drigen und gemeinen Gesinnung sein. Ich habe 
sęlbst Kinder kennen gelernt, die nicht davor zu- 
rdckschreckten, eigenen Vorteiles wegen Mitschii- 

in schweren Verdacht zu bringen, ja sogar mit 
Schadenfreude zuzusehen, wenn diese unschuldig 
ftir ihre Bosheit Strafe empfingen. Das sind ver- 
krecherische Anlagen. Und ein so geartetes Kind 
^iirde ich unter die allerstrengste Aufsicht nehmen, 
!ch wiirde ihm beim ersten Fali eine so gemeine 
Gesinnung griindlich austreiben mit allen Mitteln, 

mir zu Gebote stehen, mit allen. Ich wiirde, 
^achdern alle freundlichen Versuche erschopft 
^aren, wenn mir der Arzt nicht Geisteskrank- 
heit beim Kinde feststellen konnte, das Kind ab- 
sPerren von anderen, tage- und wochenlang. Wir 
brauchen schon in der Gemeinschaft der Kinder 
cine Auslesung der Besten, wir diirfen nicht die 
^inderwertigen mit gleicher Liebe behandeln wie 

tiichtigen, weil wir dadurch den Guten den An-
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sporn nehmen und die Schlechten bestarken, also 
beide ungerecht behandeln. Kinder kónnen nicht 
friih genug die Erkenntnis bekommen, daB ihr 
Lebensgliick durch ihre Lebensfiihrung bedingt 
wird. Das gilt natiirlich nicht nur von lugne- 
rischen Kindern, sondern von allen, die gemein- 
schadliche und niedrige Leidenschaften frei wal- 
ten lassen, die nicht selbstandig den Kampf gegen 
die Ausartung der eigenen Natur aufnehmen. Nach 
meinen Erfahrungen sind aber diese Falle auBerst 
selten und ich glaube immer noch, daB sie nur bei 
geisteskranken oder bei solchen Kindern, die schon 
in den ersten Lebensjahren vollstandig verwahrlost 
und verwildert sind, vorkommen. In funfund- 
zwanzigj ahriger Lehrtatigkeit ist mir nur ein Kind 
begegnet, an dessen moralischer Heilung ich selbst 
verzweifelt bin. Ich erfuhr spater auch, daB es den 
Weg des Verbrechens unhaltbar fortgeschritten sei. 
Ich glaube aber, daB diesem Kinde, an dem jeder 
Ton abprallte, schon in jungen Jahren alles Ehr- 
gefiihl hinausgepriigelt war, ich glaube ferner, daB 
es moralisch defekt zur Welt gekommen ist.

Wenn es in der englischen Erziehung gelingt, 
einen freudigen Ehrgeiz der Jugend fur die Wahr- 
haftigkeit zu entfachen und damit in die ganze 
Jugenderziehung einen so frischen und gesunden 
Tonzubringen, dann muB das gleiche auch bei uns 
móglich sein. Erreichen wir es nicht, so liegt die
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Schuld bei den Erziehern, nicht bei den Kindern. 
Oder man miiBte denn sich zu dem beschamenden 
Zugestandnisse bereit finden, daB das englische 
Volk von Geburt und Blut mehr Edelvolk sei ais 
das deutsche.

E i g e n s i n n. Wie weit der Eigensinn ein 
Eehler ist oder nicht, ist im Prinzip auch nicht zu 
entscheiden. Alle groBen Menschen sind groB ge- 
Worden, weil sie einen starken Eigensinn hatten. 
Denn Eigensinn ist die AuBerung einer starken 
Eigenart. Dem Kinde denEigensinn herauspriigeln, 
heiBt das Kind um seine Eigenart bringen. Der 
Eigensinn des Kindes kann lastig werden. Der ver- 
niinftige Erzieher aber wird ihn nicht brechen, 
sondern meistern. Uns Erwachsenen stehen zur 
Lenkung so viele Mittel zu Gebote, daB es ein Zeichen 
geistiger Armut, Gedankenlosigkeit und Tragheit 
Jst, wenn wir in der Erziehung von diesen Mitteln 
keinen Gebrauch machen. Wir freuen uns, daB das 
Kind einen starken Willen hat, denn es wird ihn 
im spateren Leben dringend brauchen. Wir sind 
aber vielfach zu beąuem, uns mit der Bildung und 
Entwicklung dieses Willens zu beschaftigen. Es 
kommt haufig nur darauf an, die starkę Kraft, 
dje sich im Kinde auBert, mit leiser Bewegung in 
eine andere Bahn zu lenken. Ich will ein Bild ge- 
krauchen, das dies anschaulicher macht. Ein feu- 
figes Pferd hat den Trieb, in die Felder zu laufen,
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wo esSchaden anrichten und Schaden leiden wiirde. 
Mit leichtem Schenkeldruck bringt es der geiibte 
Reiter auf die freie Bahn, wo es nun die gleiche 
Kraft mit gleicher Lust niitzlich betatigt. Soweit 
ich bei meinen Kindern einen starkenWillen finde, 
gebe ich diesem starken Willen Raum und Ziel. 
Nicht immer gerade den, den sich die Kinder dach- 
ten, denn natiirlich verleitet sie ihre Unerfahrem 
heit zu unerfiillbaren Wiinschen. Meine groBeren 
Sohne wollen den Dachstein besteigen. Mir sagen 
Sachkundige, daB das uber ihre Krafte gehe. Des- 
halb muB der Plan zunachst aufgegeben werden. 
Aber statt dessen tritt ais Vorbereitung die Be- 
steigung des Losers und der Trisselwand ein, und da- 
mit ist den Kindern verstandlich, daB es sich nicht 
darum handelt, ihnen einen Wunsch zu versagen, 
sondern darum, ihnen die A u s f i i h r u n g  ihres 
Wunsches moglich zu machen. Ein zweites Bei- 
spiel. Das kleine Kind will zur Unzeit Kuchen 
essen. Damit verdirbt es sich den Appetit fur das 
Abendbrot und schadigt sich in seiner so schon 
schwachen Verdauung. Da geniigt die ruhige Vor- 
stellung: Wenn du jetzt iBt, bekommst du bloB 
einen Kuchen, wenn du nach Tisch iBt, bekommst 
du zwei. Das macht das Kind nachdenklich, und 
es gibt, wenn auch zógernd, nach. Sind die Kinder 
durch jahrelangen Verkehr mit so gesinnten Er- 
ziehern an die Yernunft der Yerbote gewóhnt, so
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feicht dann spater die einfache Erklarung aus, daB 
der Wunsch unerfiillbar sei. Ich horę, daB andere 
Erzieher die Frage desKindes: Warum unerfiill- 
bar? ais unberechtigt abweisen. Ich halte diese 
^raxis fur fehlerhaft. Das Vieh fragt nicht nach 
Griinden, denn es redet nicht unsere Sprache. Das 
Kind redet unsere Sprache und hat ein Recht, un
sere Griinde zu erfahren. Die wenigen Worte, die 
°ian zu solchen Auseinandersetzungen braucht, 
machen spatere Katastrophen und erregte Aus- 
einandersetzungen entbehrlich. Wieder ein Bei- 
spiel: Meine Kinder haben Besuch von Freunden 
und balgen sich neben dem Zimmer, in dem ich 
bei der Arbeit Ruhe brauche. Die erste Aufforde- 
rung, sich ruhig zu verhalten, wird im Ober- 
schwang der Freude iiberhort. Das macht also eine 
Aussprache notig: Ich will und muB hier arbeiten 
Und kann wo anders nicht arbeiten. Ihr wollt spie- 
®n und euch laut unterhalten. Sehr verstandlich. 

Aber beides ist nebeneinander unmóglich. Soli ich 
uun meine Arbeit aufgeben oder wollt ihr euer 
^Pieleń aufgeben? — Selbstverstandlich geben die 
Kinder ihr Spielen auf oder verlegen es in eine 
nndere Stube. Wenn ich hier unter Berufung auf 
Zeugen nochmals versichern darf, daB mir in jetzt 
16 Jahren noch niemals ein bewuBter Trotz meiner 
r̂ei Kinder begegnet ist, daB wir in unserem Hause 

uberhaupt noch nie eine Szene erlebt haben, wo es
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hart auf hart ging, die dann mit krankenden W orten, 
mitHeulen und langenVerstimmungen endigte, so 
beanspruche ich fiir diese Erziehungspraxis Aner- 
kennung und erbitte fiir sie zum allgemeinen Wohle 
Nachfolge. Es kommt bei alledem doch immer auf 
den Erfolg an. Es wird erreicht, was nur von den 
Vertretern hartesterErziehungspraxis erreicht wird. 
Es wird im guten und freudig geleistet, was dort 
im bosen und mit innerem Grolle geleistet wird. 
Vor allem aber wird den Kindern das erhalten, 
woraus spater Manner werden sollen: Der eigene 
Sinn, der sich erst im Eigensinn entwickelt hat. 
Ein sehr bekannter und einfluBreicher Erzieher 
preist die Vernunft einer englischen Mutter, die ein 
trotziges Kind so lange priigelte, bis das Kind sei- 
nen Trotz aufgab. Hatte die Mutter beim siebenten 
Małe des Schlagens eingehalten, so ware nichts er
reicht worden. Da sie tapfer genug war, auch noch 
ein achtes Mai zu priigeln, so hatte sie erreicht, 
was dem Kinde fiirs Leben von Nutzen wurde, 
namlich das Brechen des eigenen Sinnes und den 
unbedingten Gehorsam. Ich glaube, daB ich dem- 
selben Kinde den Willen zwar nicht gebrochen, 
aber gelenkt hatte, ohne einen einzigen; Schlag 
und ohne daB das Kind sich seiner Abhangigkeit 
schmerzlich bewuBt geworden ware. Friiher meinte 
man in J agerkreisen, jeder Jagdhund miisse erst 
einmal halb tot gepriigelt werden, um dann fiirs
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Leben Appell zu haben. Heute belehren uns die 
besten Tierziichter, dafi ein einziger Schlag hin- 
feicht, einen edlen Hund und ebenso ein edles 
Pferd fiirs Leben zu vernichten. Ich bin stolz dar- 
auf, daB ich gehorsame Kinder habe, ohne nur ein 
cinziges Mai den Stock gebraucht zu haben. Wenn 
Jetzt die alteren Sóhne manchmal meine Langmut 
bewundernd fragen, weshalb ich dem Kleinen nicht 
eine Ohrfeige gebe, so kann ich ihnen darauf ant- 
^orten: Weil ich euch und ihm ein Beispiel der 
Selbstbeherrschung geben will und weil ihr mir 
uf,n Beweis geliefert habt, daB auch ohne Schlage 
K‘nder zu tiichtigen Menschen heranwachsen.

N a s c h h a f t i g k e i t , S t e h l e n , E i t e l -  
„ e i t. Auch diesen kindlichen Fehlern gegen- 
hber spare man sich zunachst alle sittliche Ent- 
rństung. Kinder haben ein groBes Verlangen nach 
siiBen Dingen. Das hat jedenfalls seinen physio- 
logischen Grund. Man findet bei greisen Menschen 
die Riickkehr zu dieser kindlichen Liebhaberei. 
^er Kórper verlangt einfach nach sufler Kost, und 
d^shalb gebe ich in diesen ersten Jahren den 
Kindern den Zucker ebenso, wie der Forster 
und der Schafer den' Hirschen und Schafen die 
Salzlecke gibt. Ich weiB von einem jungen Dienst- 
madchen, das aus einem fiirstlichen Hause ent- 
kssen werden sollte, weil sie die Zuckerdose der 
^errschaft pliinderte. Der Hausarzt erkannte,
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daB das Madchen bleichsiichtig sei und lieB ihr 
einen ganzen Zuckerhut auf die Kammer stellen. 
Diesen Zuckerhut vertilgte das Madchen in 
wenigen Tagen, bliihte auf und war von ihrer 
Naschhaftigkeit kuriert. Ihr Kórper war jetzt 
mit dem notigen Zuckergehalt durchtrankt. An- 
dere bleichsiichtige Madchen essen den Kalk von 
den Wanden; da der Kalk keinen Wert hat, wird 
das nicht ais Naschhaftigkeit beurteilt. So wiirde 
ich also bei der Naschhaftigkeit der Kinder zu- 
nachst den Arzt fragen, welche Nahrstoffe er fiir 
geeignet halt. Es ist doch sehr auffallig, daB sich 
die kindliche Naschhaftigkeit nicht auch auf Ka- 
viar und Hummermayonnaise erstreckt. Gibt man 
den Kindern die ihnen erwiinschte und bekomm- 
liche Nahrung in hinreichender Menge, so schwin- 
det auch ihre Neigung zum Naschen. Freilich be- 
gehen viele den Fehler, durch zu viel raffiniertes 
Zuckerwerk den Gaumen der Kinder zu reizen und 
ihnen die Naschhaftigkeit erst anzuerziehen, iiber 
die sie dann so unberechtigt klagen. Hier ist alles 
durch rechte Gewóhnung zu leisten. Wenn aber 
einmal das Kind von seiner Begehrlichkeit iiber- 
waltigt hinter dem Riicken der Mutter ein Stiick 
Kuchen oder einen Apfel nascht, so wird die Be- 
schamung, ertappt zu sein, in den meisten Fallen 
schon schmerzlich genug empfunden. Ich pflegte 
in den sehr vereinzelten Fallen, wo bei uns so etwas
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^°rkam, den Kindern ganz ruhigzu sagen: „Kin- 
. r> warum bittet ihr nicht darum? Es wird euch 
•*a gegeben. Weshalb wollt ihr euch durch Be- 
j^hamung selbst den Tag verderben?“  Artet diese 

aschhaftigkeit aus oder entwickelt sie sich zum 
tehlen auch von Dingen, die nicht Mundvorrat 

aind, also von Biichern, Spielsachen, Messern und 
ergleichen, dann wird die Sache ernst, und strenge 
berwachung wird zur Pflicht. Wieder scheint 

as mir nótig, an erster Stelle den Arzt zu fragen. 
°lche moralischen Schwachen gehen gewóhnlich 

aus v°n korperlicher Schwache. Das mangelhaft 
ernahrte Gehirn produziert keinen gesunden und 
starken Willen. Ich weiB von erfahrenen Pflegern 
P^ychopathischer Kinder, daB sie die sogenannte 

Ieptomanie ebenso wie die krankhafte Verlogen- 
eit nicht durch Moralisieren und Strafen, sondern 
urch korperliche Pflege bekampfen und besiegen. 
n solchen Fallen wende man sich an Manner wie 
en ^irektor Truper auf Sophienhohe bei Jena und 

andere bekannte Heilpadagogen, wie Fiirsten- 
arg in Friedrichshagen bei Berlin, Dr. Martin und 

*5ampmann in Frankfurt a. M. In vereinzelten 
allen von Rechtsverletzung wird man bei dem 

mebischen Kinde sehr leicht zu einem gerechten 
fteil kommen, wenn man der Sache auf den 
5Und geht. In der Regel sind die seelischen Vor- 

gange so kompliziert, daB man mit einer harten
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Verurteilung und Strafe dem Kinde Unrecht 
tut. Wir wissen aus der Kriminalliteratur, 
dafi sehr haufig Kinder im Spieltrieb sich ao 
fremdem Eigentum vergriffen haben. Sie wurden 
sich dabei einer Rechtsverletzung kaum bewuBt. 
Sie brauchten Holzlatten fiir ihr Indianerzelt, 
brauchten Riiben fiir ihr Feldlager, muBten ein 
Wachtfeuer anziinden, und dabei begingen sie 
eine Menge strafbare Handlungen, die ihnen erst 
zum BewuBtsein kommen, wenn der Gendarm sie 
schon beim Kragen hat. Es spielt da auch ein 
eigentiimlicher Trotzgeist mit. Die Kinder, zumal 
in den sogenannten Flegeljahren, sehen nicht ein, 
weshalb die gesellschaftliche Ordnung so und nun 
gerade so ist, sehen vor allem nicht ein, weshalb 
sie dabei zu kurz kommen sollen. Die verbotenen 
Friichte haben nicht nur fur Adam und Eva, son- 
dern fiir jeden neuen Menschen ihren eigenen Reiz. 
Es meldet sich da bei den Kindern alter Jagd- und 
Raubtrieb. Die Kinder sind ja gar nicht geboren 
fiir unsere asphaltierten StraBen und eingezaunten 
Luxusgarten. Sie sehnen sich in eine Welt hinaus, 
wo man sich durch eigne Kraft sein Leben erwirbt 
und sein Recht erkampft. Ihnen miBfallt die laue 
und flaueKulturwelt,die fiir ihre elementaren Krafte 
gar keine Verwendung und Wertung hat. Das Kind 
verlangt nach eigenen Kraftproben, es will sich im 
Kampfe betatigen und entwickeln. Das erkannten
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*Jle alten Spartaner sehr richtig, indem sie den Kin- 
ern zwar das Stehlen erlaubten, nicht aber das 
^hertappenlassen. Natiirlich wird nun sofort ir- 

Send ein klerikaler Schwachkopf, wie ich das schon 
111 friiheren Fallen erlebt habe, einen Hóllenlarm 
^chlagen: „Gurlitt redet dem Stehlen der Kinder das 
W°rt! Gott bewahre unsere Jugend vor solchen 
r*;2iehern!“ Nein, ich rede nicht dem Stehlen das 

,0rt> ich versuche nur verstandlich zu machen, 
ein Kind von starken Lebenstrieben dazu 

°mmen kann, zu stehlen; indem ich die psycho- 
j°gische Analyse gebe, erklare ich die Handlung, 
begunstige sie aber nicht. Ubrigens kommen ja 
auch unsere Jugendgerichte jetzt zu dieser vielfach 
begriindeten und deshalb viel gerechteren Bewer- 
u^g auch solcher Jugenddelikte. Wir brauchen im 

spateren Leben, zumal im Kriege, den Wagemut, 
en der kecke Apfeldieb betatigt, zu sehr ernsten 

u°d niitzlichen Zwecken. Wieder also handelt es 
**lch nur darum, den starken eingeborenen Kraften 

as rechte Ziel zu geben. Ich wiirde also empfehlen, 
den Kindern in weiter freier Natur recht kiihne 

riegsspiele zu yeranstalten, mit Oberfallen des 
eindlichen Lagers und Uberlistung der Fourage- 

^agen. Dann hatten sie eine Sattigung ihres Aben- 
^Urersinnes und es ware ein lustiges Spielen, was 
jftzt oft ein gemeines Verbrechen sein soli. Wie 
tlef alle solchen Triebe in der menschlichen Natur
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wurzeln, wie dunkel und doch machtig sie in ihrefl1 
ganzen Wesen sind, das geht z. B. daraus hervor, 
dafi schwangere Madchen und Frauen sehr leicW 
diebisch werden. Sie schleppen sich besonders Leifl' 
wand und Kleidungsstoffe mit demselben tierischefl 
Instinkt zusammen, mit dem sich die trachtige 
Katze und der nestbauende Vogel das Bett fiir die 
Jungen herrichten. Handelt das in solchen Fallefl 
Wasche stehlende Madchen siindhaft? Ich sage 
ausdrucklich Madchen. Namlich die einsame, vef- 
lassene Arme und Obdachlose, die nun ganz wiedef 
auf den tierischen Urzustand mit ihren Empfifl' 
dungen zuriickgestoBen ist. Handelt sie siindhaft 
oder handelt sie nicht vielmehr pflichtgemaB, nach 
einem heiligen, ihr selbst unbewuBten Gebote, das 
ihr Fiirsorge fiir das noch ungeborene Kind zuf 
hóchsten Pflicht macht? Wo uralte Naturgesetze 
sprechen, da sollte der irdische Richter schweigefl 
und sich bescheiden. Das ist kein Diebstahl, das 
ist Naturtrieb. Und jedes Weib, das selbst einmal 
ein Kind getragen hat, und das wunderbare innere 
Weben und Leben gespiirt hat, sollte sich bis ins 
tiefste schamen, wenn sie eine Schwester ihres Ge- 
schlechtes in gleichen Leibes- und Seelennoten um 
ein paar erbarmlicher Lappen wegen vor den Rich
ter schleift. Das wird aber alles in unserer so emp- 
findungsleeren und gefiihlsrohen Welt mit einem 
einzigen verurteilenden Worte abgetan und def
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^oralist diinkt sich wunders wie seelenstark, wenn 
*-r den Satz proklamiert: „Stehlen ist Stehlen, nur 
eine sentimentale Gefiihlsduselei!“ Die Psycho- 
°gie mit ihrem siegreichen Vordringen muB uns von 

^  dem brutalen Mechanismus in Erziehung und 
‘ kchtsprechung erlósen. Ob mit diesem Stehltrieb 
er Schwangeren auch die bei manchen Kindern 

Periodisch auftretende Unsicherheit in den Begriffen 
^ischen Mein und Dein irgendwie zusammen- 

•̂ngt, wird sich schwer entscheiden lassen. Wir 
^rden aber kaum irren, wenn wir auch hier er- 
erbte aus der Urzeit in die Gegenwart hereinrei- 
^hende Triebe vermuten. Wie die Hamster und 

ichhórnchen im Herbste ihre Speicher fullen, wie 
er Hund trotz bester hauslicher Fiitterung vor- 

?°rglich Knochen vergrabt, so mag auch in den 
‘ndern eine heimliche Angst aus Urzeiten her 

j^chklingen, daB das Leben ihnen Not bringen 
onnte, daB Vorrat geschafft werden muB. Dazu 
0rnmt die ganze wunderliche Lust am Sammeln, 
Ûrnal am Sammeln von GleiBendem und Glitzern- 
ern. Auch schon im Tiere lebendig. In Storch- 
êstern findet man neben wollenen Striimpfen und 
elzmutzen metallene Ringe, Glassplitter und der- 

S eichen. So ist die Putzsucht der Madchen tief be- 
Sfhndet in ihrer ganzen Lebensbestimmung. Durch 
, en Reiz ihrer Erscheinung miissen sie ihren Le- 

ensberuf erreichen. Auch das sollten doch unsere
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gestrengen Hausfrauen am besten verstehen und 
nachempfinden kónnen. Aber wie entsetzen sie 
sich, wenn ihnen das Dienstmadchen einmal irgend 
eine bunte Schleife oder heimlich nur fur den einefl 
Abend eineBrosche entwendet! Ali das soli natiif- 
lich nicht sein — ist es nótig, das zu sagen ? — es sou 
bekampft werden, aber wir wollen uns, durch erfl' 
stes und tiefes Nachdenken belehrt, dabei die Milde 
und Gerechtigkeit bewahren, die wir unseren Mit' 
menschen nach christlicher und schon vorchrist- 
licher Mahnung schulden. Und in der Erziehung 
werden wir wieder den rechten Ausgleich sucheu 
zwischenVerbot undErlaubnis. Darf ich wieder ein 
Beispiel aus eigener Praxis anfiihren? Es kam zuf 
rechten Zeit auch bei meinem Altesten derWunsch, 
durch seineErscheinung zugefallen. Ich wollte nicht 
in den Fehler der Eltern verfallen, die sich nun gegen 
die Putzsucht und Eitelkeit des Kindes wenden und 
es gar nicht begreifen kónnen, weshalb der Junge 
nicht mehr die alten Hosen tragen will und den ge- 
wendeten Rock vom Vater. Mich freute, daB sich 
normalerweise einstellte,was ich selbst,wie jeder ge- 
sunde Mensch, in gleicher Zeit erlebt und sehr wich- 
tig genommen hatte. Deshalb legte ich mit Hand 
an, den Jungen herauszuputzen: er soli sich seinef 
kórperlichen Erscheinung froh bewuBt werden. Ef 
soli sich fiihlen und halten lernen. Dadurch erhalt 
sein SelbstbewuBtsein eine hóchst wertvolle Stei-
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Serung. Und damit seine Lebensfuhrung einen 
^rąfferen Gang. Deshalb brachte ich ihm von der 
. *Se das bunte seidene Lappchen mit, durch das 

®lch in Goethes „Hermann und Dorothea“ der La- 
enj iingling angenehm bemerklichmacht, schenkte 
. m eine silberne Busennadel und den heute be- 
lebten seidenen Kragenschoner und ersparte so- 

ihm und mir die ebenso albernen wie arger- 
‘chen Konflikte. Denn es ist doch alles nur ein 
bergang. Wie lange dauert es denn, dann ist die 
reude an der eigenen Erscheinung dahin, und die 
attin hat dann ihre Not, den Ehemann nur soweit 
erauszuputzen, dafl er noch mit Anstand in der 
esellschaft bestehen kann. Wenn aber die Eltern 

s° tóricht sind, der berechtigten Eitelkeit ihrer Kin- 
?r alles Futter zu entziehen, dann diirfen sie sich 

n.lcht wundern, wenn die Kinder sich auf irgend 
eine, auch auf unerlaubte Weise das Notwendige 
Schaffen. Ich sagę absichtlich Notwendige. Denn, 

Reuter zu sprechen: „W at de Minsch brokt, 
at naot hei ok hewwen!“  Und das jungę Madchen 
r a u c h t eine bunte Fahne und einen neuen 
ut. Der j unge b r a u c h t  einen 6 cm hohen 

*vagen und gelbe Schuhe und rotbraune Glaces. 
Wlęder horę und sehe ich die sittlich Entriisteten, 

eme lieben, hochgeehrten Herren Gegner, und 
^lcht nur Herren, auch Damen zahlen dazu: „Also 
0 man der Eitelkeit, Putzsucht, dem Flattersinn
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und der Hoffart der Jugend noch Vorschub lei- 
sten ? HeiBt das nicht, sie mit sehenden Augen ins 
Verderben treiben? Heute zumal, wo die GenuB- 
sucht, die Oberflachlichkeit, der Luxus und die 
Weichlichkeit der Jugend so schon betrachtlich 
anwachsen, heute, wo die Jugend jeder Anreizung 
und jeder Verfiihrung widerstandslos verfallt! Und 
solche Betrachtungen findet man in einer Erzie- 
hungslehre! So etwas wagt man dem gebildetenf 
ernsten deutschen Publikum zu bieten ?“ Wir leben 
in verschiedenen Welten, wir werden uns niemals 
verstehen, ich und die alten Erzieher. Sie kónnen 
von mir schwerlich geringfiigiger denken ais ich 
von ihnen. Sie kónnen sich iiber mich schwerlich 
mehr argern, wie ich mich iiber sie geargert habe 
und heute noch argere. Aber ich will ihnen doch 
wenigstens das Verstandnis ermóglichen. Deshalb 
sagę ich auch hier: GewiB, die Kinder sollen zU 
schlichtem, ernstemSinnheranerzogen werden. Ja, 
das soli gerade dadurch erreicht werden, daB man 
ihren natiirlichen und deshalb berechtigten Wiin- 
schen entgegenkommt, und zwar soweit, daB sie 
daraus unsere Gerechtigkeit und unser Mitver- 
stehen fiihlen. Der verniinftig genahrte Trieb ent- 
wickelt sich normal. Und der normale Trieb ist 
eben deshalb normal, weil er sich mit den anderen 
Trieben in Ausgleich bringt. Soweit die Kinder 
merken, daB auch ihren Eltern ernstlich darum zu
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Un ist, sie in Kleidung und Erscheinung gunstig 
^  stellen, und soweit sie richtig erkennen, daB 
iese Sache zwar wichtig, aber bei weitem nicht 

dje wichtigste ist, so iibernehmen sie ohne innere 
^ampfe und ganz von selbst die Wertschatzung 
*krer ais verniinftig und gerecht erkannten Eltern 
^°d schiitzen sich gerade dadurch vor der Fatz- 

erei. Denn auch hier wirkt das Verbot reizend und 
Verleitet zur Ubertreibung. Dariiber braucht man 

nicht zu entsetzen, denn es liegt einmal in der 
enschennatur. Wenn die Eltern, wozu ich nicht 

ringend genug raten kann, mit ihren Kindern 
ernstlich zu Ratę gehen, welche Kleidung ihnen 
f? 1 ^esten steht und wie sie sich mit der neuen 

°de abzufinden haben, dann wird die Sache Ge- 
®nstand freundlicher Erwagung und kommt da- 

unter die Fiihrung der besseren Einsicht beider 
eile. Gerade auf diesem Gebiete empfinden die 

j ®nschen tief —  sind deshalb besonders leicht ver- 
6 ? kann viel leichter ein Kind dazu bringen, 

au sein Mittagsmahl zu verzichten oder einen kór- 
P^rlichen Schmerz zu ertragen, ais irgend eine 
. „ t z e  aufzusetzen, die ihm miBfallt. Ich war 
Jungst zufallig Zeuge, wie ein altes Miitterchen 
B k Bayern einem hochstens sechsjahrigen 
. en einen Strohhut kaufte. Der Hut war an 

®lch durchaus ansehnlich, ich verstand nicht, wes- 
a b ihn der Jungę immer wieder mit trotziger
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Miene vom Kopfe riB. Ich mischte mich also ein 
und fragte, weshalb das Kind den neuen Hut ab- 
lehne. Ja, sagte die Alte, er móchte so einen rich- 
tigen bayrischen Hut haben, nicht so einen stadti- 
schen. Da wurde mir die Sache auf einmal klar. 
Der Jungę hatte die richtige Empfindung, daB er 
sich unter seinen Buben einfach lacherlich mache, 
wenn er sich den Strohhut mit steifem Deckel und 
steifem Rand und bunten Lappchen aufsetze, der 
fur ein Kind der Berliner TiergartenstraBe gemacht 
ist. Er wollte den nebenanstehenden, freilich um 
eine Mark teureren GeiBbubenhut haben. Von dem 
wuBte er ganz bestimmt, daB er dem Geschmack 
seiner Freunde entsprechen wiirde. Ich holte die 
fehlende Mark aus der Tasche und setzte ihm sei
nen GeiBbubenhut auf den Kopf. Den Blick des 
Dankes und der Verwunderung hatte ich im Bilde 
festhalten mógen. Die Kinder wollen also durchaus 
nicht in jedem Falle das Elegantere, sondern sie 
wollen das ihrer Art und Gesellschaft GemaBe. Es 
ist auch gar nicht immer Eitelkeit, im Gegenteil, 
es ist sehr oft Bescheidenheit, namlich der Wunsch, 
von den anderen nicht abzustechen. Man kann be- 
kanntlich durch ein schlechtes Kleid sich ebenso 
lacherlich machen wie durch ein aufgedonnertes. 
Es ist vielfach nur ein sozialer Krieg, ausgekampft 
auf dem Gebiete des Geschmackes. Das Dienst- 
madchen qualt sich das ganze Jahr, um an den
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Wenigen Festtagen eben nicht ais Dienende sofort 
erkannt zu werden, sondern ais Fraulein zu gelten. 
Ist das tadelnswert ? Haben nicht auch unsere Da- 

aller Schichten den Ehrgeiz, mit ihrer Toilette 
*"s den Hóherstehenden gleichzutun? Wer maćht 
denn in Deutschland die Modę? Warum fallen 

enn unsere Damen auf die noch so tollen Aus- 
^uchse der Huttracht hinein ? Beweisen sie denn, 

le doch vorbildlich und erzieherisch wirken sollen, 
urch weise Selbstbeherrschung, daB sie berechtigt 

waren, dem sogenannten niederen Volke Gesetze 
vprzuschreiben ? Ist es nicht auch erfreulich und 
ein Zeichen von dem aufstrebenden Willen unseres 
arbeitenden Volkes, daB es sich am Sonntag nicht 
^ohlfuhlt in der Arbeitstracht und daB es in seiner 
auBeren Erscheinung und Haltung den Besser- 
Sestellten ahnlich werden will? Mir hat es in 

ngland ais ein sehr gewichtiges Symptom des kul- 
urellen Hochstandes geschienen, daB man am 
°nntag den Arbeiter alsGentleman gekleidet kaum 

Von elnem Mannę der besseren Gesellschaft unter-
scheidet.

F r e c h h e i t. Zunachst sind kleine Kinder 
^usnahmslos scheu und bescheiden. Ausnahmslos. 
Sie treten mit MiBtrauen ins Leben und haben recht 
damit. Denn nur das MiBtrauen schiitzt sie vor 

em Verderben. Ganz allmahlich wachsen sie in 
ihre Umgebung hinein. Sie gehen dabei mit der-

i4.
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selben Vorsicht zu Werke wie das Tier, das auch 
seine scharfen Sinne von klein auf dazu benutzt, 
wozu sie da sind: sich selbst zu schiitzen. Wenn 
ein Kind bei so beginnender Bescheidenheit im 
Laufe der Jahre frech wird, so liegt die Ursache 
dazu jedenfalls in den Verhaltnissen. Das Kind hat 
dann oft die Erfahrung gemacht, daB seine Uffl- 
gebung an Willen und an Betatigung ihm unter- 
legen ist. Es kommt daher, daB die Erwachsenen 
absichtlich dem Kinde gegeniiber auf ihre Kraft 
verzichten, sei es des Spieles wegen, sei es aus 
matter Weichherzigkeit. Die Mutter laBt sich zum 
Scherze von dem Kinde schlagen, der Vater zum 
Scherze den Hut vom Kopfe reiBen. Man findet 
das auBerst drollig und das Kind gewóhnt sich an 
solche Herrenlaunen und nimmt es ais selbstver- 
standlich hin, daB es damit das Rechte, ihm Zu- 
kommende tue. So wird dann durch schlechte Er- 
ziehung ganz naturgemaB ein von Haus aus schwa- 
ches und sich seiner Schwachheit bewuBtes Wesen 
zu einer frechen und unverschamten Króte. Kin
der unterscheiden sehr fein zwischen Spiel und 
Ernst. Sie wissen ganz genau, ob sich der Er- 
wachsene mit ihnen spielend beschaftigt und wann 
er es ernst meint und das Spiel entschieden ab- 
weist. Das Kind versucht zwar manchmal, die 
Grenzen zu ignorieren und zu iiberschreiten, weil 
es ihm schwer wird, die Sphare des Spieles zu ver-
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lassen, aber da muB eben der Erzieher sich seines 
Fuhreramtes bewuBt bleiben. Er soli mit den Kin- 
dern ungekiinstelt und móglichst vertraut verkeh- 
ren, soli sich dabei aber selbst nicht verlieren. Das 
ist der Grundfehler aller falsch-freienErziehung. Es 
ist aber auch ein Unrecht, daB man uns Erziehungs- 
reformern einen solchen Fehler andichtet. Wirsind 
Uns unseres Erzieheramtes, seiner Rechte und 
Pflichten sehr wohl bewuBt. Das Kind soli vor 
Frechheit dadurch bewahrt bleiben, daB es selbst 
stets menschenwiirdig behandelt wird. Diese Ach- 
tung, auf die es Anspruch macht, soli es im glei- 
chen MaBe allen anderen Menschen erweisen. Es 
ist Sache der Erzieher, den Kindern den Begriff 
der Ehrfurcht beizubringen. Goethe bezeichnet 
Ehrfurcht ais das Ziel aller Erziehung. Das wie- 
derholen mit besonderem Eifer alle Vertreter der 
strengen autoritativen Padagogik, vergessen aber 
dabei, daB Goethe auch von der Ehrfurcht gegen 
die Schwachen und Kleinen spricht, daB sie ihm 
also das gleiche war, was den Romern die pietas. 
Auch diese bezeichnet das pflichtmaBige Verhalten 
nach allen Seiten hin; auch vom Vater verlangt 
n ân Pietat dem Kinde gegeniiber, nicht bloB um- 
gekehrt. Und wir modernen Erzieher verlangen 
diese Pietat oder Ehrfurcht sogar dem Tier und 
der Pflanze gegeniiber. In einer so bestimmten Um- 
gebung wird das Kind keinen Antrieb und keinen
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AnlaB zur Frechheit fłnden. Wenn die Herrschaf- 
ten hóflich gegen die Dienstboten sind, auch der 
Gouvernante gesellschaftlich die nótige Achtung 
erweisen, dann wird auch im Kinde keine Frech
heit aufwachsen. Wenn es aber ais guter Ton in 
der Gesellschaft gilt, den Bediensteten gegeniiber 
mit Herrscheralliiren zu wirken und dadurch die 
Ehrfurcht im Kinde zu erschiittern, dann darf man 
sich auch iiber die Frechheit der Kinder nicht wun- 
dern. Reicher Leute Kinder verfallen viel haufiger 
diesem Fehler ais arme Kinder. Die Armen sind 
sich ihrer Abhangigkeit und Ohnmacht zumeist 
bewuBt und sehen mit unbegrenzter Bewunderung 
zu den geputzten und iippig lebenden Reichen em- 
por. Wenn sie aber aus dieser Bescheidenheit urn- 
schlagen in trotzige Frechheit, so ist das fast immer 
bewuBtes Erziehungsprodukt, ist HaB und Neid 
der Eltern, verpflanzt in ihre jungen, zunachst 
noch arglosen Herzen. Die vermeintliche Ver- 
rohung der heutigen Jugend ist eine bewuBte Auf- 
lehnung gegen die mit steigernder Schroffheit sich 
absondernde Oberschicht. Wo noch gesunde patri- 
archalischeVerhaltnisse sind und eine Gemeinschaft 
des Lebens und Empfindens zwischen hoch und 
niedrig, daistauchkeinBodenfurwuchernde Frech
heit. DieErziehung wird in diesen wie in allen Fal- 
len von der ruhig f reundlichen Belehrung ausgehen, 
durch das Yorbild zur Abstellung des Ubels wirken.
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Oft ist ein vereinzelter Ausbruch von Frech- 
heit nicht iibel gemeint, ist nur eine ungeschickte 
AuBerung von Kraft und SelbstbewuBtsein. Die 
Kinder kennen vielfach nicht die volle Be- 
deutung ihrer Worte. Sie leben auch in einer 
anderen Sprache ais die Erwachsenen. Worte, die 
unter Altersgenossen gebraucht, durchaus iiblich 
und harmlos wirken, empfindet der Erwachsene 

eine Verhohnung seiner Autoritat. Wenn der 
°hn zum Vater sagt: „Rede doch keinen Unsinn“ , 

s° kann das bewuBte Frechheit sein, braucht es 
a er nicht zu sein. Oft auch ist Frechheit eine ver- 
steckte Verlegenheit. Gerade Kinder haben eine 
SroBe Scheu, Knaben vielleicht mehr noch ais 

ddchen, weiche Empfindungen zu verraten. Zu- 
uial in den Zeiten lyrischen Lebens. Dann wird der 
* legel und der Backfisch anscheinend frech. Diese 
vermeintliche Frechheit ist nur ein Schutzmittel, 
mit dem sich die empfindsame Seele vor Selbst- 
enthiillung oder fremder Enthullung bewahren will.

erade da, wo sie am tiefsten empfindet, braucht 
Sle die abwehrendsten Worte. Wie oft hat dadurch 

liebendes Madchen den geliebten Jiingling fiir 
mimer verscheucht und ihm dann jahrelang nach- 
geweint, und umgekehrt. In diesem Alter, das ja 
uberhaupt dem Erzieher die meisten Ratsel auf- 
glkt, sind die Menschen entweder iibertrieben ver- 
schlossen oder iibertrieben dreist. Beides bedeutet
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das gleiche, den Wunsch, die Seele zu schiitzen, 
und ist oft genug nebeneinander da. Gleichzeitig 
wachst aber auch der Wunsch, aus den Kinder- 
jahren herauszukommen und die innere Entwick- 
lung auBerlich zu kennzeichnen. In Schule und 
Haus entriistet man sich iiber das heimliche Rau- 
chen von Zigarren, Kneipen, Spazierstocktragen 
und andere forcierte Mannlichkeiten. Und bei den 
jungen Madchen iiber die Putzsucht und die Al- 
bernheit und das gezierte Wesen, mit dem sie schon 
die jungen Damen hervorkehren wollen. Das wird 
alles womóglich auch ais Frechheit gedeutet, ais 
Mangel an Selbsterkenntnis. Denn der Jugend 
zieme doch Bescheidenheit. Sie diirfe sich nicht 
anmaBen, in Kleidung, Haltung und Lebensfiihrung 
es den GroBen gleichzutun. Das ist wieder so ein 
Kampf gegen die Natur. Deshalb recht uberfliissig- 
Zunachst erkenne man wenigstens sich selbst zu, 
daB hier nichts Bosartiges in Erscheinung tritt und 
erkenne dann auch der Jugend das Recht der Ent- 
wicklung und des Wachstums zu: sie wollen und 
sollen Erwachsene werden. Wenn sie sich in den 
Mitteln vergreifen, so kommt das oft gerade daher, 
daB man ihnen das natiirliche SelbstbewuBtsein 
zu hart niederdriickt. In der Schule heiBen sie wohl 
noch dumme Jungen und alberne Góhren, aber sie 
wollen es den Erwachsenen beweisen, daB sie das 
nicht mehr sind und iibertreiben deshalb die auBe-
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ren Kennzeichen iiberwundener Kindheit. Auch 
niufi man bedenken, daB sich in diesen Dingen me 
Entwicklung der Jugend auf das Urteil der Alters- 
genossen stiitzt. Es ist heranwachsenden Knaben 
und Madchen wohl mehr darum zu tun, im l 
ihrer Altersgenossen zu bestehen, ais in dem Urteil 
der̂  ihnen im Grunde doch wesensfremden 
Wachsenen. Weil der Nachbarssohn hohe Kragen 
und einen Spazierstock tragt und weil er sich nichts 
gefallen laBt, weder von den Altersgenossen noch 
von den Lehrern, Eltern und allen Erwachsenen, 
deshalb empfindet es sein Freund aus echt sozialem 
Triebe heraus alsNotwendigkeit, ebenso patzig auf- 
zutreten. Es ist ihm dabei um den Beifall des 
Freundes zu tun, dem er beweisen will, daB er hin- 
êr ihm nicht zuriickbleibt. Dazu kommt noch ver- 

scharfend das Verhaltnis der Geschlechter unter- 
einander. Es ist den Knaben viel wichtiger vor dem 
Urteil der Madchen zu bestehen, ihr Gelachter zu 
n^eiden und ihnen zu imponieren, ais dem Willen 
der Erzieher zu gehorchen. Der Erzieher muB sich 
bemiihen, ein lebendiges Empfinden von der Ge- 
^einschaft der Jugend und ihrem ganz eigen- 
artigen sozialen Empfinden zu bekommen. Ist er 
auf diesem Wege erst wieder ein Genosse ihres 
Lebens geworden, dann erlebt er auch in der Er- 
ziehung keine wesentlichen Uberraschungen mehr. 
Uann findet er fur jede einzelne Erscheinung auch

217



K in d e r fe h le r

die Erklarung und der Fali wird ihm interessant, 
erregt ihn nicht, gibt ihm keinen AnlaB zu morali- 
sieren, sondern nur Stoff zum Nachdenken und 
Vergleichen. Er kommt auch hier zu der Erkennt- 
nis,'da8 es nur darauf ankommt, zu verstehen, um 
auch verzeihen zu lernen. Und vor allem muB der 
erfahrene Erzieher wissen, daB das alles Ober- 
gangserscheinungen sind, an bestimmte Entwick- 
lungsjahre gebunden und daB es deshalb keine Ge- 
waltmittel braucht, zu heilen, was die Zeit wan- 
deln wird. Denn die Frechheit laBt sich in ihrer 
Erscheinung begrenzen, nicht aber in ihren Wur- 
zeln ausrotten. Der innerlich freche Mensch ist 
und bleibt frech, es sei denn, daB man im Guten 
ihn zur Einsicht und Umkehr bringt.

Wir haben in Deutschland zu viel anerzogene 
Bescheidenheit undDemut, sollten deshalb jugend- 
liche Ausbriiche eines starken SelbstbewuBtseins 
mit der Zuversicht hinnehmen, daB sie Kraft- 
auBerungen sind und in der Regel doch auch 
aus Kraft herauswachsen. Das Leben wird dieser 
Kraft schon Inhalt geben und die Welt Wider- 
stande genug, an der sie sich messen kann. 
Immer noch besser ein solcher UberschuB an 
SelbstbewuBtsein ais das Gegenteil, das Gefiihl 
der Ohnmacht und der Demut. Wie oft begegnet 
man Menschen, die zugrunde gehen wegen 
Mangels an Selbstvertrauen! Wie vielen wird da-
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durch das ganze Leben wertlos, daB sie nie aus der 
Wrlegenheit herauskommen, nie aus dem Gefiihle, 
daQ die anderen sie nicht fur voll nehmen und daB 
aile anderen besser, kliiger, tatkraftiger sind. Wenn 
man den jah und unsicher hervorbrechenden Rest 
des Selbstvertrauens, der oft sich in seinem Un- 
geschick nur noch ais Frechheit auBert, auch noch 
niedertritt, dann wird der Mensch vollstandig wehr- 
os> dann entstehen eben solche verschiichterte Na- 

*Uren» die nie wieder das innere Gleichgewicht und 
elbstvertrauen finden. Man hat daiin zwar so- 

Senannt artige Kinder, Kinder, die niemals wider- 
sPrechen, die jedem Fremden scheu die Hand rei- 
chen, die jedem Befehl des Lehrers willig folgen, 

16 a êr nie aus eigener Kraft einen eigenen Ge- 
anken zur Tat machen kónnen, sich nie zu einem 
ein aufraffen, wenn der andere ja sagt. Und das 

lst so in allen Lebensaltern. Ein in der Kindheit 
gebrochenes Selbstvertrauen gleicht einem im letz- 
^ni SchuB verletzten Baumchen: es wird nichts 

esundes und Starkes mehr daraus. Besser gewiB, 
rriari ertragt den iibersprudelnden Obermut der Ju- 
gend in der Zuversicht, daB, mit Goethe zu spre- 
chen, der Most sich zum starken Weine klaren 
^erde. Der englischen Erziehung gelingt es durch 
£hrfurcht, die nach allen Richtungen hin geiibt 
^ ifd, der Jugend ein starkes Selbstvertrauen leben- 
dlg zu erhalten, ohne daB es in Frechheit ausartet.
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So urteilen deutscheErzieher, die sich die englische 
Jugend in ihrem eigenen Lande zum Studium ge- 
macht haben. So vor allem Ludwig Wiese. Ich 
habe den gleichen Eindruck dort empfangen. Eine 
Jugend voll edlen Freimutes, offen, yertrauend, 
sicher, aber nicht frech. In ihrem Blicke nichts 
Serviles, nichts Unstetes und vor allem nichts Hiin- 
disches. Wir hóren aber auch, daB die englischen 
Erzieher sehr nachsichtig sind gegen Verfehlungen 
des Temperamentes und der Entwicklung, weil ihf 
Blick stets in die Zukunft gerichtet ist, namlich 
auf den kiinftigen Mann. Man halte sich gegen- 
wartig, daB die meisten Menschen, die spater Be- 
deutendes geleistet haben, in ihrer Jugend ais vor- 
laut und frech empfunden werden. Das fangt an 
nach unserer Kenntnis bei Alkibiades und endig* 
bei Nietzsche. Werden doch selbst die reifen Man- 
ner, wofern sie sich erdreisten, anders oder mehf 
sein zu wollen ais die Masse der Berufs- und Ge- 
sellschaftsgenossen, ais Unbescheidene getadelt- 
Es gibt schwerlich irgend einen groBen Kultur- 
trager, dem nicht der Vorwurf der Unbescheiden- 
heit und mangelnden Ehrfurcht von den vermeint- 
lich berufensten Richtern gemacht worden ware. 
,,Ohne weiteres ist zuzugeben, daB Jesus ein Mann 
von bedeutender Begabung und eine originelle Per- 
sonlichkeit gewesen ist. Ebensowenig soli bestritten 
werden, daB er ehrlich das Gute gewollt hat. Seine
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fiegabung und Begeisterung hatte auch die schón- 
sten Friichte fur ihn und andere tragen konnen, 
wenn er nicht leider ein Verachter jeder Autoritat 
gewesen ware, anstatt die Macht, die er iiber die 
Gemiiter besaB, zur Starkung und Befestigung ehr- 
^tirdiger alter Einrichtungen zu benutzen . .  Wenn 
*?an alle Tatsachen seines Lebens mit objektiver 

uhe betrachtet, muB man wohl billigerweise zu- 
Seben, daB die Kirche im Interesse ihrer Selbst- 
®rhaltung gar nicht anders konnte, ais sich dieses 
ur jeden Kirchendienst unmoglichen Mannes zu 

entledigen . .  Prinzipiell wiirde gegebenenfalls auch 
Jedes Kirchenregiment des 20. Jahrhunderts genau 
s° handeln, wie das Landeskonsistorium vor iiber 
1900 Jahren gehandelt hat.“ *)

B o s h e i t  und G r a u s a m k e i t .  Manche 
inder erschrecken uns schon bei jungen Jahren 

urch ihre meist versteckte Bosheit und Grausam- 
ejt. Sie freuen sich, Tiere zu qualen, Menschen zu 

rei2e.*?’ auBern Schadenfreude iiber dereń Schmerz 
^nd Arger. Sie zeigen Symptome einer Wildheit und 

alschheit, die auf eine im Grunde krankhafte oder 
verdorbene Natur schlieBen lassen. Die allgemeine, 
llaenschliche, von Urzeiten her zur Erhaltung des

) >>DerFali J esus von Nazareth, nachtraglich offiziose Dar- 
s ellung des Jerusalemer Landeskonsistoriums." Im „Knoten, 
e>nem sehr ernst gemeinten Witzblatt", herausgegeben von 

skan Schmitt, Leipzig, Crottendorferstr. 14.
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Geschlechtes notwendige, aus Kraftgefiihl und Er- 
forschungstrieb geborene Grausamkeit ist dabei 
nicht gemeint. Von der war schon friiher ais von 
einer normalen Erscheinung die Rede. Nein, es 
handelt sich hier um das heimliche, hamische und 
zugleich sinnlose Qualen anderer Kreaturen. Wo- 
her manche Kinder das bekommen, ist schwer zu 
sagen und mogen die Psychologen zu beantworten 
versuchen. Ich vermute, daB es vielfach verschul- 
det ist durch friihe MiBhandlung von seiten bru- 
taler Dienstboten. Dadurch werden Rachegefiihle 
in den allerersten Lebensjahren schon wach, fiir 
die Betatigung fehlt, die sich deshalb ansammeln, 
in der Seele gleichsam stauen und dann bei irgend- 
welchem AnlaB sich befreien. Ein in friihen Jahren 
viel geąualtes und gepriigeltes Kind, das niemals 
ein Verstandnis fiir die Priigel, eine Berechtigung 
der Priigel empfinden kann, verliert dariiber jeden 
Sinn fiir Recht und Billigkeit. Die geąualte Natur 
racht sich dadurch, daB sie andere qualt. Man sollte 
meinen, daB ganze Vólkerschaften, die unter des- 
potischer Herrschaft leiden, den Schmerz und die 
Bedriickung so tief empfinden lernten, daB sie dar- 
aus den Wunsch schopfen miiBten, ein solches 
Leid iiberhaupt aus der Welt zu schaffen. Aber 
nein, sie verdoppeln die Grausamkeit und Hartę 
und handeln dabei automatisch nach unbewuBten 
Leidenschaften. So wirkt die Grausamkeit der Star-

222



K in d e r fe h le r

keren nicht demiitigend, sondern verwildernd. Der 
Schwache sinnt immer auf Rache, ihm bleibt, da 
es ihm eben an Kraft fehlt, nur die Ust und eine 
schlaue Ausnutzung der Gelegenheit, wenn er ein- 

einen anderen in der Gewalt hat. Man hat auch 
beobachtet, daB dieser Trieb zur Grausamkeit in 
enger Beziehung zum sexuellen Leben steht, also 
doch wohl auch seine Erklarung in einem gestórten 
Nervenleben findet. Ich empfehle deshalb auch 
“ ier keine zu harten Mittel, sondern Ablenkung 
^nd eine allgemeine Kraftigung der Natur und des 

elbstbewuBtseins und damit verbunden die Hin- 
enkung auf ein gutes Betatigungsfeld. Ein solches 

Kind sollte in neue Umgebung gebracht, dort liebe- 
^oll behandelt, korperlich gut gepflegt und zu hei- 
erem Spiele unter Altersgenossen gefuhrt werden. 

Wenn das nicht hilft, so leme man das Kind am 
eigenen Leibe die Schmerzen des anderen ver- 
stehen. Ob das mit Nutzen geschehen wird, das ist 
aHerdings die Frage. Hier sei wieder ausgesprochen, 
Was im allgemeinen gilt: Es gibt krankhafte und 
j^inderwertige Seelen wie Kórper, denen durch 
keine leibliche oder seelische Medizin beizukom- 
men ist. Aber die Zahl dieser Falle ist geringer ais 
j^eistens angenommen wird, und die Eltern haben 
keinen Grund zu verzweifeln, solange nicht die ge- 
nannten Heilversuche erschópft sind.

G e s c h l e c h t l i c h e  Y e r i r r u n g e n .
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Da jedes normale Kind, zunachst sexuell indifferent, 
mehr und mehr in die sexuellen Empfindungeti 
hineinwachst und diese Entwicklungen viel, viel 
friiher einsetzen, ais die meisten Eltern wissen, so 
erfordert dieses Kapitel der Erziehung von allen 
wohl die groBte Aufmerksamkeit. Es kommt hin- 
zu, daB es bisher am meisten vernachlassigt wor- 
den ist. Und weshalb ? Weil der Begriff des Lasters 
und der Siinde eine ruhige wissenschaftliche und 
rein menschliche Behandlung dieser Frage un- 
moglich machte. Es kommt ferner hinzu, daB es 
fur die Eltern, sei es nun aus natiirlichem Empfin- 
den oder durch Erziehung, auBerordentlich schwer 
geworden ist, iiber diese Dinge mit den eigenen 
Kindern unbefangen zu sprechen. Es liegt nun ein- 
mal iiber dem Sexuellen ein Schleier. Ich glaube, 
daB sogar in manchen Tieren ein Gefiihl der Keusch- 
heit lebendig ist. Es sind wohl nur die Tiere, die un- 
ter menschlicher Pflege sogenannte Haustiere ge
worden und dabei ihre natiirliche Keuschheit ein- 
gebiiBt haben. DieEhrfurcht des Kindes vor den El
tern beruht wesentlich auf demmysteriósen Dunkel, 
das das Kind den Eltern gegeniiber ais seinemzwar 
unverstandenen aber doch anerkannten Lebens- 
quell empfindet. Die Eltern sind dem Kinde in 
ihrer Eigenschaft ais Eltern ebenso ratselhaft wie 
der unsichtbare Gott. Wer ihnen da mit Auf- 
klarung kommt, der handelt ebenso tóricht wie
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der, der einen Kaiser und Kónig seinem Volke 
nackt zeigt. Mit der Liebe zum Vater und mit der 
Achtung vor ihm ist es aus, wenn der Sohn ihn auf 
sexuellen Bahnen ertappt. Ebenso will das Kind 

der Mutter eine Madonna yerehren. Und es wird 
1 n* das Beste der ganzen hauslichen Erziehung 
Seraubt, wenn es inder Mutter das leidenschaftliche, 
si.nnliche Weib erkennt. Wenn irgendwo, so ist 

ler das Vorbild alles. Von der Aufklarung, die 
eute gepredigt wird, und sonderbarerweise vor 

em von Frauen und Madchen, yerspreche ich 
, j!.r Wenig oder keinen Nutzen. Denn diese Auf- 

arung befriedigt die Neugier deshalb nicht, weil 
ih S r Ẑ̂ .e Und Wichtigste, die sinnliche Lust und 
b re^®^ed̂ gung, sich nicht beschreiben laBt, oder 

eschrieben verfiihrend wirkt. Wenn das ganze 
p. enschliche Leben sich in schlicht natiirlichen 

0rmen êwegt, wie etwa auf dem Lande in einer 
°ch soliden Bauernfamilie, dann werden auch 

robleme der Zeugung und der Geburt den Kin-
von klein auf ais ein Stiick Natur ohne jedej  .. -----c a .U l d l b  c l i i  O l U t K .  '- '* * * * '-  J

usternheit anschaulich und in ihrer Weise jedem 
.e ensalter entsprechend verstandlich. Ich glaube 

laB e*n kauerliches Elternpaar jemals An-
if  j^enommen hat, die Kinder sexuell aufzuklaren, 

nd trotzdem haben die Kinder zur rechten Zeit 
ewufit, gerade so gut wie die Hiihner auf dem 
0 e und das Rind auf der Weide, was die Natur

Gu rl i tt ,  Erziehunglsehre 15 225
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von ihnen erwartet. Weshalb nehmen wir denn 
heute diese Frage so feierlich und riicken sie so 
sehr in den Vordergrund? Doch nur deshalb, weil 
unser ganzes Empfindungs- und Geschlechtsleben 
entgleist ist. Und weil wir die notige Korper- und 
Nervenkraft nicht haben, um diese natiirlichen 
Vorgange ais etwas Natiirliches zu empfinden und 
zu erleben. Alles mógliche wirkt zusammen, um 
hier Unheil zu stiften: ererbte Schwache, iiber- 
reizte Nerven, durch Stubenhockerei, Lernzwang, 
Priifungs- und Examensnote geschadigte Gesund- 
heit, Erhitzung der Phantasie durch liisterne Ge- 
sprache, durch sinnenreizende Lektiire, Theater, 
Ballett und dergleichen, die Sucht der Eltern, die 
Kinder móglichst fruh salonfahig zu machen, dazu 
dann all die Nervenreizmittel wie Tee, Kaffee, Bier, 
Wein und Nikotin und obendrein dann das schlechte 
Vorbild der Eltern selbst, die mangelnde Aufsicht 
der Jugend und dann in entscheidenden Fallen die 
erheuchelte Entriistung. Unsere Arzte behaupten, 
dafi von den stadtischen Knaben etwa 90 Prozent, 
von den stadtischen Madchen etwa 60 Prozent 
sexuell unter Onanie leide. Ich sagę absichtlich 
leide. Denn ich kann es unmoglich ais Laster und 
Siinde bewerten, was eine Folgę von Verfiihrung, 
Unerfahrenheit und physischer Schwache ist, wie 
schon im ersten Teil ausgefiihrt ist. Die Tatsache 
besteht, es nutzt nichts, dariiber zu klagen und sich
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zu entriisten. Es gilt, sie anzuerkennen und sie zu 
bekampfen. Ich empfehle zunachst hier wie in 
^hen Fallen ein so vertrautes Zusammenleben von 
Eltern und Kindern, daB auch in diesen letzten und 

die Kinder peinlichsten Fragen die Eltern doch 
 ̂s Vertraute angerufen werden. Wo das gelingt, 
a hat die Erziehung ihre groBten Erfolge er- 

ppngen. Dann werden die Eltern dem Kinde die 
rage ebenso ehrlich beantworten, wie auf an- 
?ren Gebieten und werden durch ihre Belehrung 

ttiemals vorgreifen und verwirren. GenieBen die 
tern das volle Vertrauen ihrer Kinder, so werden 

sie ihnen auch berichten iiber alle von auBen her 
ommenden Versuche, das Dunkel des sexuellen 
ebens aufzuklaren. In jungeren Jahren tun das 
le Kinder mit aller Harmlosigkeit. Und dadurch 

gewinnen die Eltern wieder die gewiinschte Fuh- 
rimg und konnen unerbetene Belehrung berich- 
JSen oder beseitigen. Findet in friihen Jahren 

f .  °n Verfiihrung der Kinder statt, wovor zumal 
peim Schulbesuch ein Schutz kaum besteht, dann 
lst natiirlich schon viel geschadet und es ist eine 
notwendige Hartę, daB Kinder, die schon in so 
J phen Jahren selbst verleitet, andere wieder ver- 
Jeiten wollen, baldmóglichst entfernt werden. Wo- 

mit ihnen ? So fragen zumal die dadurch hart 
petroffenen Eltern. Solche Kinder miissen in 
^eilanstalten geschickt werden, jedenfalls aber
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unter arztliche Bewachung kommen. Der Arzt 
wird dann die geeigneten Heilmittel vorschlagen. 
Sowie ein solches Kind ais Patient behandelt wird 
und Pflege eintritt, statt Ziichtigung und Ein- 
schiichterung, ist auch schon der Weg der Heilung 
betreten. Nichts schlimmer, ais das Kind in seine 
eigene Natur zuriickscheuchen und seinen an sich 
schon schwachen Willen durch Selbstverantwor- 
tung noch uberbiirden. Das Kind reibt sich sonst 
in furchtbaren Seelenkampfen bei stets erneuter 
Willensanstrengung und stets erneutem Unterlie- 
gen vollstandig auf. Die Willensstarkung muB wie 
eine methodisch betriebene Gymnastik durch die 
Beihilfe des Erziehers erfolgen und dem Kinde 
muB die Angst und die Reue beim einzelnen Unter- 
liegen genommen werden. Es muB in dem Er- 
zieher den freundlichen Genossen ehren, der ais 
Heilender ihm ein ruhiges Wachstum von kórper- 
licher und seelischer Kraft und Gesundheit ver- 
heiBt. Er wird dabei das Interesse von der sexuellen 
Sphare ablenken, die Sache ais erledigt behandeln 
und fiir neue, starkę, freudige Anregungen sorgen, 
mit dem Kinde einneues, gesundes Leben beginnen, 
das sich vor allem durch korperliche Betatigung 
in schoner Natur und unter frohen Menschen ab- 
spielt. Dazu kommt dann der frische Ansporn, 
den Korper zu stahlen und ihn zum willigen und 
leistungsfahigen Diener des Geistes zu machen. Es
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gilt, das SelbstbewuBtsein und den Stolz des Kindes 
zu beleben. Es gilt, es hinzuweisen auf all die hohen 
Freuden und Giiter, die das Leben dem verheiBt, 

sich in der Jugend zum Kampfe stark und 
riistig gemacht hat. Eine strenge Trennung der Ge- 
schlechter in Schule und Gesellschaft hat den ge- 
j^unschten Erfolg nicht gehabt. Wir horen, daB 
, ei Koedukation das natiirliche Empfinden Kna- 

en Madchen langer vor geschlechtlichen Er- 
yegungen und Betatigungen bewahrt. Wir miissen 
ln. ^ esen Dingen die ererbte Priiderie ablegen und 
^ leder schlichter und natiirlicher denken und emp- 
inden lernen. Aufklarung und Priiderie —  es ist 
raglich, was von beiden das Schlimmere ist. Beide 

ZU s âr  ̂ das Interesse auf das Geschlecht- 
iche und erwecken in den Kindern die Vorstel- 
ungen, daB das, wie sie es schon ahnten, von allen 
as Wichtigste im Leben ware. Dem gegeniiber gilt 

e? zu betonen, daB das Geschlechtliche die Kinder 
-gentlich noch wenig angeht. Und das soli man 
* nen iiberhaupt nicht sagen, man soli es ihnen 

Urch die Tat beweisen. Dadurch namlich, daB 
Jttan ihnen die anderen kindlichen Lebenstriebe zu 
jreiester Ausiibung iiberlaBt und den Ehrgeiz der 
J^nder auf Ziele lenkt, die in dieser Richtung liegen. 
. arin sind die Englander wieder Meister. Ein eng- 

hscher Knabe hat den Ehrgeiz, beim Wettspiel den 
ersten Preis zu erringen. Deshalb stahlt er seine
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Krafte und denkt von friih bis spat an seinen foot
ball und an sein cricket. Wir Deutschen lachelten 
bisher iiber diese faulen Burschen, denen der Sport 
iiber alles geht, die sehr gleichgiiltig sind gegen 
die schlechten Noten, die ihnen ihre Leistungen 
im Lateinischen und im englischen Rechtschreiben 
eintragen. Wir waren so stolz auf unsere solide 
Schulbildung, meinten, wer uns darin nicht gleich 
karne, der verfehle das Wichtigste in der Erzie- 
hung. M ir ist ein Jungę, derin allen wissenschaft- 
lichen Fachem seine IV nach Hause bringt und 
in der Schule nicht weiter ais bis zum Einjahrigen- 
examen kommt, viel lieber ais der Musterprimaner, 
dessen bleiche Gesichtsfarbe und dessen scheuef 
Blick den Onanisten verrat. Eine Erziehung, die 
das Ergebnis von 90 Prozent Onanisten hat, ist 
verfehlt, unter allen Umstanden verfehlt, mogę da- 
bei wissenschaftlich herauskommen, was da will. Es 
ist fur das Leben durchaus gleichgiiltig, ob ein 
Mensch zwei, drei oder vier fremde Sprachen gram- 
matikalisch beherrscht, er kann trotzdem ein im 
innersten Wesen vernichteter ungliicklicher Gesell 
sein, der sich und anderen zum Leide lebt. Dagegen 
kann und wird der gesunde und keusche Bursche, 
der lauter schlechte Extemporalia schreibt, dabei 
aber rotę Backen, helle Augen und ein gutes Ge- 
wissen hat, sich ein gliickliches Leben zimmern, 
sich und anderen zur Freude leben. Wann endlich

2 3 0



K in d e r fe h le r

Wlr<ł man die wahren Werte des Lebens erkennen, 
Wann endlich sich losmachen von demeitlen Jagen 
nach rein eingebildeten Werten ? Der ganze Be- 
rechtigungsschwindel, unter dem die deutsche Ju- 
gend seit hundert Jahren achzt, die Ausgeburt 
rpckener Kanzlistenseelen, miiBte von dem Un- 

Wl^en eines Volkes, das sich auf sich und seine 
jahren Interessen besinnt, hinweggefegt werden.

amit wurde dann auch die Jugend viel froher ins 
_ rwerbsleben eintreten, und viel fruher Ehemóg- 
icnkeit erlangen. Es ware dann der deutsche jungę 

ann nicht wie heute schon zwanzig bis dreiBig 
Jahre lang entweder zur unnatiirlichen Abstinenz 
Ve.furteilt oder auf Prostituierte angewiesen, es 
Wiirden auch unsere Madchen, zumal die der besse- 
|"6n Stande, nicht mehr fast schon zur Halfte ledig 

eiben und damit ihrer Lebensbestimmung ver- 
Ustig gehen. Auch das ganze Gejammer iiber die 
usittlichkeit unserer Jugend, von solchen aus- 

gehend, die entweder zu schwach sind, um sinnlich 
empfinden oder zu verlogen, um ihre Sinn- 

bchkeit einzugestehen oder ihre Sinnlichkeit zu 
meistern, all dieses Geschwatz miiBte verstummen, 
^enn wir eine Erziehung hatten, die wirklich den 
Namen der Erziehung verdient. Eine Erziehung, 

es absieht und ganz allein absieht auf die 
korperliche, geistige und sittliche Tiichtigkeit der 
Jugend, nicht aber absieht auf eine Anhaufung
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von Wissen, auf die einseitige Ausbildung des 
Verstandes, obendrein mit vóllig unzureichenden 
Mitteln und am vóllig ungeeigneten Objekte und 
schlieBlich auf den auBerlichen gesellschaftlichen 
und sozialen Erfolg. Unsere Jugend wiirde sich 
selbst viel gesiindere und bessere Gesetze schaffen, 
wenn man sie frei lieBe. Aber sie steckt auch 
schon im Zwang der Tradition und unter der 
Zucht unabanderlicher staatlicher Einrichtungen. 
Unsere ererbte Morał taugt so wenig, daB es schon 
moralischer ist, gegen sie zu verstoBen, ais ihr zu 
folgen. Das Geschlechtliche ist durch das Christen- 
tum zum Gemeinen geworden und nur der Priester- 
segen kann ihm wieder Weihe geben. Es gilt heute 
fur sittlicher, wenn ein Madchen sich den eigenen 
Leib, die Selbstachtung und das Leben durch ge- 
heimes Tun zerstórt, ais wenn es aus freiem, freu- 
digem Antriebe dem Gebot der Natur und der 
Stimme des Herzens folgend, sich dem geliebten 
und liebenden Mannę gibt. Das uneheliche Kind 
und die uneheliche Mutter sind mit einem empóren- 
den Makel belastet. Was allen gesunden Vólkern 
dasHeiligste,Tiefste,Ehr- undSchutzwiirdigstewar, 
die groBe Leidenschaft, das Geheimnis des Zeugens 
und die Mutterschaft, das unterliegt jetzt einer 
priesterlich-polizeilichen und gehassigen Verurtei- 
lung und Verfolgung. ' -oj

Sollen deshalb die jungen Leute zuchtlos
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1hren Leidenschaften frónen ? Sie werden es 
^eniger tun ais jetzt. Denn sie werden von der 

eiHgkeit des eigenen, des geliebten und des 
werdenden Lebens tiefer ergriffen, wenn sie sich 
ganz und allein dieser Empfindungswelt hingeben 
durfen und werden fiir diese Welt dasselbe leisten, 
Was jedes tierische Elternpaar jederzeit leistet.

Wenn also Eltern bei ihrem Kinde eine gesunde, 
 ̂ arkę sinnliche Neigung zum anderen Geschlechte 
eobachten, so mógen sie sich dessen freuen, denn 

Sle haben damit den Beweis, daB ihr Kind normal 
^nd gesund empfindet. Gerade darauf soli ja alle 

rziehung hinausgehen, die jungen Geschlechter 
 ̂ ark und gesund zu machen fur die nachste Genera- 
1C)n, auf daB sie Trager und Vermittler eines neuen 

aufsteigenden Geschlechtes werden.
I n t e r e s s e l o s i g k e i t ,  U n a u f m e r k -  

® a m k e i t , F l i i c h t i g k e i t  u n d  F a u l -  
® i t. Solange die kleinen Kinder zu Hause sind, 

aben die Mutter nur uber ihre zu groBe WiBbegier 
Und zu starken Lebenstrieb zu klagen. Sie fragen 
Iriebr> ais ihnen zehn Weise beantworten kónnen 
uud raumen im Hause mehr umher, ais Mutter 
Und Dienstboten in Ordnung bringen kónnen. Sie 
^obern in allen Ecken, wissen iiberall im Hause 
f  escheid, schnappen jedes fliichtige Wort auf, sind 
uberraschend gelehrig, zumal da, wo sie nichts ler- 
nen sollten, uberraschen taglich durch neue Kennt-
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nisse und neue Wiinsche und machen durch all das 
ihren Eltern den Eindruck groBer geistiger Reg- 
samkeit. DaB die Kinder interesselos, unaufmerk- 
sam, fliichtig und faul sind, das erfahren die Eltern 
erst, nachdem die Kinder in die Schule gekommen 
sind. Und da gibt es zunachst ein groBes Staunen 
und eine tiefe Entriistung gegen die Schule und 
gegen die Lehrer. Und umgekehrt argern sich die 
Lehrer iiber die stets wiederkehrende Einfalt der 
Mutter, da eine wie die andere ihre Kinder fiir be- 
fahigt, gutwillig, geweckt erklart, sich das nicht aus- 
reden lassen will und sich dabei auf ihre sechs-, sie- 
benjahrige Erfahrung beruft. Wenn aber von Jahr 
zu Jahr nicht nur dieser eine erste, sondern auch 
alle folgenden Lehrer die gleichen Klagen vor- 
tragen, wahrend sie doch andere Kinder der 
entgegengesetzten Tugenden wegen gleich aus- 
dauernd loben und befórdern, dann lernt selbst 
die liebende Mutter ihrem eigenen Urteile und 
eigenen Herzen miBtrauen und gesteht sich und 
anderen unter Klagen zu, daB die Lehrer recht 
hatten. Sie iiberzeugt sich auch mit eigenen Sinnen 
davon, daB ihr Kind mehr und mehr die Lust an 
der Arbeit verliert, daB es vertraumt iiber den Bii- 
chern sitzt, daB es die Arbeiten fliichtig macht und 
stumpf wird gegen Tadel und Ansporn, daB es iiber- 
haupt in seinem ganzen Leben zuriickgeht, seine 
Fragelust, seine Unbefangenheit, seinen Spieltrieb,
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Sem frohes Lachen verliert und gleichgiiltig, ja 
matt, schlaff und verdrieBlich wird. So hatten 
*dso die Lehrer doch recht und die Mutter muB sich 

as schmerzliche Zugestandnis machen, daB sie 
emem Kinde von minderer Begabung und minde- 
rf m Werte das Leben gegeben hat. Wenigstens hat 
Sle ên Trost, daB das Kind gutartig ist, zwar nicht 
gescheit spricht, sich aber doch brav und rechtlich 

alt. Aber auch dieser Trost wird ihr genommen. 
Es kommen Tadelzettel nach Hause: Karl hat seine 

fbeit abgeschrieben— eine Stunde Arrest; Kar 1 hat 
Slch durch Liigen seiner Schulpflicht entziehen 
pollen— einen Tadel ins Klassenbuch; Karl hat die 

nterschrift gefalscht und beharrt trotzig auf sei- 
2 er Euge — zwei Stunden Arrest; und am selben 

age ist er in zwei Stunden wegen Unaufmerksam-
i m  r t r n ł - o  A  a l f  T i r A r / ł o t l  • “t l 3 . i l

^  ni zwei otunaen wegen uiićmimciMa,***- 
im Klassenbuch getadelt worden; Karl hat 

vpn seinem Nachbar abgeschrieben, sein Betragen 
glbt zu ernstem Tadel AnlaB; Mitteilung zu Weih- 
jjachten: Karls Leistungen im Lateinischen und in 

er gnechischen Formenlehre sind unter dem Stand 
er Klasse, eine Versetzung zu Ostem scheint aus- 

g^schlossen; auch gegen sein sittliches Verhalten 
begen ernste Bedenken vor, Riicksprache mit dem 
Herrn Vater dringend erwunscht. Zu Hause, wo 
?Un schon aller Glauben an den Jungen erschiittert 
‘st, setzt es wahrend der ganzen Schulzeit ein 
Auf und Ab von Strafen und Ermahnungen. Die
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Eltern erschópfen das ganze Arsenał ihrer padago- 
gischen Zuchtmittel: Hartes Schelten, dazu begiiti- 
gendeWorte der Mutter, vonTranen begleitet, Ver- 
heiBungen, Sonntagsausflug zur Tante aufs Land, 
nachsten Tages wegen der IV im lateinischen Ex- 
temporale selbstverstandlich Kiindigung dieses Ver- 
gniigens, statt dessen sonntaglicher Stubenarrest; 
der Vater empfiehlt die Laufbahn ais Schlosser odef 
Schornsteinfeger und verspricht bei dem nachsten 
mangelhaften Extemporale damit Ernst zu ma- 
chen; um seinen Worten Nachdruck zu geben, 
straft er den Jungen acht Tage lang durch vólliges 
Ignorieren, verbittet sich den MorgengruB und 
den KuB vorm Schlafengehen; diese Wohltaten 
kónnen nur durch eine III im nachsten Extempo- 
rale erworben werden; der Geburtstag nimmt den 
Verlauf eines Trauerfestes: die Gaste kommen mit 
Kondolenzmienen; schiichterne Versuche, daB es 
doch noch besser werden kónnte und der Hinweis 
darauf, daB Onkel Felix, der jetzt in Amerika ein 
reicher Mann ist, auch von Untertertia abgehen 
muBte. Freilich die Tauschungsversuche: das ist ja 
schlimm, aber immerhin, man soli den Mut nicht 
aufgeben; in Riicksicht auf Karls schlechte Fiih- 
rung fallen die Geburtstagsgeschenke auch der lie- 
ben Verwandten karglicher aus. Sie benutzen diese 
Gelegenheit, durch Schonung ihrer Finanzkraft er- 
ziehlich zu wirken. Leider bleibt der Besuch des
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besten Freundes aus. Der Verdacht bestatigt sich: 
dle Eltern verbieten ihm den Verkehr mit einem so 
schlechten Schiller. Kurz vor Ostem rafft sich die 
Mutter zu einem letzten Rettungsversuche auf: 
, e^ ^ err Ordinarius ist von kiihler Hoflichkeit. Sie 

ekommt eine Menge wohl notwendiger aber sehr 
unangenehmer Dinge zu horen: an Versetzung ist 
n.a^ fkch gar nicht zu denken, besonders scheint 
sich der Herr Ordinarius fiir die Berufswahl zu 
interessieren; er spricht mit Warme von dem gol- 

enen Boden des Handwerks und gerat in Erregung 
ei dem Thema von dem krankhaften Ehrgeiz der 

ern. Die Schule sei nun einmal ein Selektions- 
tt^ttel fiir die hoher Begabten. Fur rechtschaffene 

enschen — allerdings rechtschaffen miifiten sie 
Seif.~~ £abe es iiberall Raum und Betatigung; mit 

richtigem und herzlichem Bedauern, aber frei- 
,. nur mit schwachem Trostzuspruch entlafit er 
le Mutter, die dem an sich schon gereizten Vater 

nur ein Drittel der Enthiillungen zu unterbreiten 
J agt. Ein allerletzter Versuch wird jetzt, da der 

err Oberlehrer doch noch einen Hoffnungsschim- 
^ er liefi, mit Privatstunden des Obersekundaners 

Nachbarschaft gemacht, die Stunde zu einer 
^lark. Wenn Karlchen miide und schlaff aus der 
bchule kommt, setzt dann dieser Jungling frisch 
|lnd rustig mit seinem ersten padagogischen An- 
aufe ein. Anfangs macht sich die Sache ganz ver-
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gniiglich, er begreift gar nicht, weshalb die Lehrer 
unzufrieden sind, Karlchen will und kann. Aber 
schon in der zweiten Woche macht er leichte Ab- 
ziige in seiner Wertschatzung; in der dritten ent- 
riistet er sich iiber die Interesselosigkeit, Unauf- 
merksamkeit, Fliichtigkeit und Faulheit des Jun- 
gen, halt ein paar tiichtige Ohrfeigen fiir wohl an- 
gebracht und gibt den Lehrern vóllig recht, daB 
ein so schlecht begabter und so unwilliger Jungę 
auf die hohere Schule nicht gehóre. Bis Ostern halt 
er zwar noch aus, fiir Privatstundengeld hat er ja 
hinreichendVerwendung; zu Ostern aber tritt dann 
die lang erwartete Katastrophe ein. Das Elternhaus 
yerwandelt sich in ein Trauerhaus: niemand wagt 
mehr ein Lachen und lautes Sprechen, die ganze 
Familie fiihlt sich mit einem Makel behaftet, die 
Mutter erklart mit aller Bestimmtheit, daB sie nicht 
wagę, auf die StraBe zu gehen, der Vater fliichtet 
ins Bierhaus, angeblich um den dummen Bengel 
nicht sehen zu miissen, der ihm die Laune verdarb. 
Im Bierhaus schimpft er dann umschichtig bald 
auf die Schule, bald auf seinen Jungen, bald auf 
die hohen Steuern. Dann beginnt das neue Schul- 
jahr, Karlchen soli noch einmal die Rennbahn be- 
treten, um nach einjahrigem Anlaufe die Hiirde 
zu nehmen. BegriiBt wird er in der Aula durch den 
Chorgesang: „Nun danket alle Gott mit Herzen, 
Mund und Handen, der groBe Dinge tut an uns
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und allen Enden“ . Dann folgt die Ansprache des 
Herrn Direktors. Sie beginnt herzerąuickend mit 
der Mitteilung, daB das neue Schuljahr nunmehr 
anhebe und daB der Herr Hilfslehrer Lehmann 
lds Lehrerkollegium aufgenommen sei und seine 

ra^ in den Dienst der Schule stellen werde, daB 
^ m die Schiller mit der gebiihrenden Achtung und 

iebe zu begegnen haben. Der wird dann durch 
andschlag begriiBt und verpflichtet, und darauf 
°lgt das, was man beim Militar die Verlesung 

er Kriegsartikel nennt: „Wenn ein Schiiler aus 
ersehen eine Fensterscheibe zerbricht, so hat er 

. et* Schaden dafiir zu tragen; Schiiler diirfen nur 
in Begleitung von Erwachsenen Wirtshauser und 

onditoreien betreten; das Rauchen ist den Schii- 
?rn der unteren Klassen bis Untersekunda inklu- 

Ŝ e durchaus verboten, den Schiilern der oberen 
KJassen in der Offentlichkeit und dem Dabeisein 
,?r Lehrer . . Dann ein betriibter Riickblick auf 
le Schiiler, die es im letzten Jahre an Interesse, 

Aufmerksamkeit, FleiB bedauerlich mangeln lieBen 
"T" >>Und nun, meine lieben Schiller, frisch an die 
Arbeitl “ Nach einer Woche still aufkeimender Hoff- 
nung — Karlchensitzt ja auf der ersten Bank und 
**iub doch jetzt im zweiten Jahre alles spielend 
leisten kónnen — folgt in den nachsten Wochen 
Ruckschlag auf Riickschlag. Lateinische Probe- 
arbeit III— IV, Klassenplatz 30 unter 42. Griechi-

239



K in d e r fe h le r

sche Probearbeit kaum III, Klassenplatz 22 unter 
42. Darunter die zutreffende Bemerkung: Karl 
muB seine Krafte bedeutend mehr anspannen, 
wenn er nicht wieder einen MiBerfolg erleiden will- 
Und so hebt der alte Jammer von neuem an. Zwi- 
schendurch bekommt Karl in Schule und Haus 
manchmal etwas von der goldenen Jugend zu ho- 
ren. Es wird ihm in Aussicht gestellt, daB er sich 
noch oft nach diesen schónsten J ahren seines Lebens 
mit heiBen Wehmutstranen zuriicksehnen werde. 
Denn wenn er erst ins Leben hinaustrete und danti 
der Ernst des Lebens anfinge, dann wiirde er erst 
erkennen, wie gut es ihm im liebevollen Schutz 
der Eltern und unter der treuen Fiirsorge der Her- 
ren Lehrer ergangen sei. Das schleppt sich so, Jahr 
fur Jahr, hin. Mit dem 17. Lebensjahr erreicht er 
das immer tiefer gestellte Ziel, das Einjahrige. Er 
hat inzwischen ein dickes Feli bekommen, auBer- 
dem eine groBe Virtuositat im Mogeln. Es gibt kei- 
nen Kniff und Trick, sich den Schein des Wissens 
und Kónnens zu erschleichen, den er nicht mit 
Meisterschaft anzuwenden gelernt hatte: seine Pa- 
piermanschetten enthalten gedrangte Geschichts- 
tabellen; mit mikroskopisch kleiner Schrift bringt 
er auf ein Zettelchen in die hohle Hand soviel ais 
ein Sekundaner braucht, um die knifflichste trigo- 
nometrischeAufgabe zu losen; die deutschen Uber- 
setzungen zu den alten Klassikern sind in schwar-
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em Glanzleder gebunden und nehmen sich aus 
harmlose Notizbiicher; bei den Probearbeiten 

j.?.®. ein durchlassiges weiBes Papier die sorg- 
a..1̂ n Aufzeichnungen, die zur Herstellung un- 
r aBlieh sind. Das sind so die landlaufigen Kunst- 
fl e’ d*e zur sicheren Gewohnheit werden. In be- 
°n eren Fallen erfindet seine Intelligenz auch be- 

ere Hilfsmittel. — So verlauft die Schulzeit un- 
deutscher Knaben und Jiinglinge. Und 

ih 6 1 . s*e so verlauft, w e i 1 sie die J ugend in 
siJem *nnersten Wesen hemmt und schadigt, w e i l  
winaus frischen, harmlosen, heiteren Kindern un- 

l£e, verdrossene, verschlossene und unehrliche 
ensehen macht, deshalb erklare ich diese Schul- 

erziehung fiir falsch.
Jede Erziehung muB eine Steigerung aller 

^sunden Lebenskrafte und Lebenstriebe schaf- 
r?n‘ Schafft sie das nicht, so ist sie unter allen 

n^standen verfehlt. Schulen sollen und mussen 
d °hlfahrtsanstalten sein. Fordem sie das Wohl 

êr J ugend nicht, so verfehlen sie ihren Zweck.
ann gleichen sie Krankenhausern, in denen die 

d r̂ nken nur noch kranker werden. Ich behaupte, 
aB die Mehrzahl unserer deutschen Kinder mit 

Sesunden geistigen Kraften ins Leben tritt, daB 
dS Unter ihnen viele gibt, die nicht genug, son- 

zuviel an geistiger Regsamkeit haben, nam- 
Cłl mehr ais ihr Korper vertragen und die Schule
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nutzbar machen kann. Jedes einzelne Kind hat 
aber seine eigene Begabung und erfordert deshalb 
auch eine eigene Beurteilung. Jedes Kind stellt den 
AbschluB einer unendlich alten und mannigfaltigen 
Entwicklung dar; in jedem Kinde pragen sich die 
ererbten Merkmale seiner Rasse aus, also des Blu- 
tes, der geistigen und kórperlichen Anlagen und 
Betatigungen seiner Vorfahren, vaterlicher sowohl 
wie miitterlicher, sogar die Leidenschaften und 
Verfehlungen der Eltern wirken im Kinde nach. 
So ist das Kind Trager einer Entwicklung, der es 
gar nicht entrinnen kann und fur die es mit keinem 
Worte verantwortlich zu machen ist. So wenig wir 
das Kind schelten diirfen, weil es blaue Augen und 
blonde Haare hat, ebensowenig diirfen wir es schel
ten, weil es ein langsames Denken und ein ruhiges 
Temperament hat. Wir diirfen auch nicht hoffen, 
daB wir durch Zuspruch oder Strafe an diesem 
Temperament auch nur das Geringste andern kónn- 
ten. Alles, was mit solcher Absicht geschieht, ist 
nutzlose Qualerei. Wenn Eltern mit den Lehrern 
verhandeln, so sollten sie, um ihrem Kinde gerecht 
zu werden, nicht nur s e i n e  friiheren Schulzeug- 
nisse, sondern — sie werden es zwar nie tun — 
auch ihre eigenen Schulzeugnisse mitbringen. Es 
ist unbillig, von unseren Kindern mehr zu ver- 
langen, ais wir selbst leisten konnten. Denn eine 
Steigerung der geistigen Krafte ist zwar móglich,
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aber ebenso móglich isteine Herabminderung. Und 
da erfahrungsgema.6 die Kraft haufig aussetzt und 
intermittiert, vom GroBvater auf den Enkel iiber- 
sPringt, so kann es kommen, daB befahigter Eltern 

ind stumpferen Geistes wird: es ruht sich die 
Natur in ihm aus, wie Obstbaume, die in einem 
Jahre iiberreif getragen haben, im nachsten Jahre 
eeystehen; aber dieses Ruhen ist dem Schlafe 

gleich, der auch kraftigt und fiir neues Bluhen 
Krafte sammelt.

t>ie Welt braucht ihren Schlaf, wie du und ich 
Den unsrigen, sie wachst wie wir, und stSrkt sich, 
Wenn sie dem Tod verfallen scheint und Toren 
Zum Spotte rei2t . . .

Unsere Kinder versagen in den Schulen deshalb 
so oft, weil die Schulen ganz bestimmte Lehr- und 

ildungsnormen aufgepflanzt haben, in die nun 
alle Kinder gleichermaBen hineinwachsen sollen. 

aren diese Anspriiche genau den Kindern ais Le- 
ensstufe und jungen Personlichkeiten angepaBt, 

dann wurden die Kinder auch in der groBen Mehr- 
heit das leisten, was die Schule verlangt. Wenn 
aber umgekehrt unsere hoheren Schulen, zumaldie 
Gymnasien die gróBere Mehrheit der Kinder ais 
unfahig, unwillig, zerstreut und trage aufweist, so 
łst das ein Urteil, das die Schule, nicht die Kinder 
tnfft. Kinder sind von Urzeiten her regsam, wiB- 
Und lernbegierig. Aber man muB ihnen auch mit
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der richtigen "geistigen Kost kommen. Wir konnen 
auch den fleiBigsten Mann um seine besten Triebe 
und Bestrebungen bringen, wenn wir ihn an eine 
falsche Stelle setzen. Unsere ganzen Lehrstoffe 
und Lehrmethoden bediirfen einer gewissenhaften 
Revision und zwar von der Frage aus, wie weit 
sie den natiirlichen und berechtigten Bediirfnissen 
der Jugend entsprechen. Unsere heutige Schule 
ist starr gewordene Tradition. Sie hat ihre Existenz- 
berechtigung verloren. Es geniigt nicht, hier und 
da leise zu andern, auf dem Stundenplan hin und 
her zu schieben, dort ein Lehrbuch einzufiihren, 
hier eins zu kurzeń; es geniigt auch nicht, die 
Pausen um wenige Minuten zu verlangern, den 
Nachmittag freizugeben, hier und da einen Schul- 
ausflug einzufugen — das alles sind bloBe Schón- 
heitspflasterchen, durch die auch kein Mensch 
gesunder, gescheiter und schóner wird. Dann 
erhalten wir so ein Ding, wie das Arndt-Gym- 
nasium, das, wie mein Freund Rudolf Pannwitz 
sagt, ein Gymnasium wie alle Gymnasien ist, nur 
mit einer Veranda herum.

Nach meiner yieljahrigen Erfahrung gibt es 
keine interessenlosen, faulen Kinder. Sie sind nicht 
einmal fluchtig, namlich dann nicht, sobald man 
ihnen eine ihrem Alter und ihrer Natur gemaBe 
Beschaftigung gibt. Mit anderen Worten: Diese 
Fehler sind Erziehungsfehler. Erst macht die

244



Kinderfehler

c ule die Jugend stumpf, und dann klagt sie 
aruber und setztStrafen dafiir ein, weil sie stumpf 

sind. GewiB, es gibt eine ganz bestimmte Art von 
-C ,^er.n’ heu«gen Schulen passen. Das

sin keineswegs die gescheitesten, aber es sind die 
e*c.k*em Gedachtnis und groBer Rezeptions- 

a 1gkeit ausgestatteten; damit verbunden haben 
£ew6hnlich Sinn fur alles Schematische und 

ogische, also eine Art geistigen Ordnungssinnes; 
~aft se^stverstandlich bedingt das einen Mangel an 
st lfStan^Sem Denken und kiinstlerischem Ge- 

a ungsvermógen. Daher erfahrungsgemaB ge- 
orene Juristen und Kanzlisten gute oder normale 
ymnasiasten abgeben, wahrend alle Talente, alle 
enies und alle praktisch und stark einseitig ver- 

agten Menschen auf unseren hoheren Schulen 
Qen schwersten Stand haben.

Was sollen nun die Eltern tun, um ihre Kinder 
Vor êm Unheil zu schiitzen, das ihnen bei nicht 
angemessener geistiger Struktur die Schulen zu- 
ugen? Der billige und meist spóttisch gemeinte 
a*> die Kinder in niedere gesellschaftliche und 

soziale Spharen zuriickzustoBen, ist fiir sie prak- 
isch unbrauchbar. Es ist nicht, wie die Ver- 
eidiger der Schule immer wieder behaupten, ein 
rankhafter Ehrgeiz der Eltern, ihre Kinder stu- 
leren lassen zu wollen. Krankhaft ist daran gar 
^hts! Es ist vielmehr ein hóchst achtenswerter
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Trieb und ein AusfluB elterlicher Liebe, der sich in 
dem Wunsch zusammenfassen laBt: „DaB der 
Sohn dem Vater nicht gleich sei, sondern ein Bes- 
serer.“  Die Schule wird nicht miide, den Ehrgeiz 
der Schiller anzuspornen; sie ist iiberschwenglich 
in der Anpreisung rein geistiger Werte und zeigt erst 
in letzter Zeit einiges Verstandnis fur den Adel der 
korperlichen und praktischen Arbeit, erweckt also 
selbst die tjberzeugung in den Schiilern, daB sie 
sich erniedrigen, wenn sie nicht das letzte Ziel der 
Schule erstreben. Dazu kommt, daB der Mittel- 
stand, in dem man die schwacheren Schiller unter- 
bringen will, einen schweren Kampf ums Dasein 
ringt und schlechte Aussichten gewahrt; dazu 
kommt ferner, daB die sozialenSchichten wie durch 
steile Mauern getrennt sind,es alsobedeutenwiirde, 
den Sohn aus seiner eigenen Lebenssphare zu ver- 
bannen. Damit also ist gar nichts geniitzt. Und es 
geben ja auch die Lehrer mit unbefahigten Sohnen 
dazu nicht das Beispiel. Ich habe noch nicht ein- 
mal  gehórt, daB der Sohn eines Oberlehrers oder 
Direktors Tischler oder Schneider geworden ist. Zu 
Zeiten des Hans Sachs, wo das Handwerk noch in 
voller Ehre stand und dem einzelnen den Aufstieg 
yerhieB, ihn zu EinfluB und Ehre brachte, war das 
móglich.

Wir miissen also auf andere Auswege sinnen: 
Und da weiB ich nur einen: Unser Volk muB sich
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endlich aufraffen und jeder einzelne mufi einzeln 
und im ZusammenschluB mit anderen darauf dran- 
gen, daB wir endlich Schulen erhalten, die den rich- 
tig verstandenen Bediirfnissen der Jugend ent- 
sprechen. Solche Schulen haben wir noch nirgends 
und hat es iiberhaupt noch nie in Deutschland ge- 
geben. Ich will kurz andeuten, weshalb nicht: Weil 
unsere Kultur ais ein Fertiges uns von auBen her 
*ns Land getragen wurde und nun in allen folgen- 

en Jahrhunderten eine Fremdkultur ais Norm 
em ganzen Erziehungswesen aufgezwungen wur- 
e‘ ^ieSchule setzte also ein mit der Erkenntnis des 
remden und fiihrte erst allmahlich die Kinder 

wieder zuriick auf den Boden, auf dem sie bis zum 
chulbeginn gestanden hatten. Das gab einen RiB 

jn die gesamte kindliche und nationale Entwick- 
Ung> der in keiner Weise ausgeglichen werden 

kann. Die Fundamente der Schule miissen neu ge- 
egt werden. Auch unsereVolksschulen diirfen nicht 

mehr auf der Kultur der Reformationszeit stehen 
bleiben, unsere hoheren Schulen aber miissen den 
althumanistischen Idealismus, den iibertriebenen 
Historismus und die formale Tradition ais Grund- 
Jage und Ziel preisgeben. Nicht weil wir die deutsche 
Kultur fur hóher hielten ais die eines anderen 
v olkes, sondern weil das deutsche Volk eine 
deutsche Kultur braucht und nur eine deutsche, 
deshalb bekampfen wir die fremdlandischen grund-
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legenden Einflusse. Wir hoffen, daB andere Volkef, 
Englander und Franzosen, ebenso VernunftigeS 
wiinschen und tun werden. Amerika hat sich 
jetzt auf einem panamerikanischen KongreB fiif 
eine naturgemaBe Erziehung entschieden, die, 
statt von der Geschichte und von den Sprachen, 
von dem Naturstudium, den Naturwissenschaften 
ausgeht. Das bedeutet den Sieg der neuen Pada- 
gogik.

Solange die Eltern die herrschenden Schulen be- 
stehen lassen, diirfen sie iiber MiBerfolge ihrer Kin
der nicht klagen. Jedes Volk hat die Schule, die es 
verdient. Wenn sich die Eltern das alles so gefallen 
lassen, so sollen sie ihre Anklage nicht gegen die 
Schule, noch weniger gegen die Kinder, sondern 
gegen sich selbst richten. Wer soli uns die deutsche 
Schule schaffen, wenn nicht das deutsche Volk? 
Unsere Regierungen warten auf einen entschlosse- 
nen Volkswillen. Sie sind und fiihlen sich ais Exe- 
kutivbehorde. Solange also unsere Volksvertreter 
in den Parlamenten wetteifern in ihren Hymnen 
auf das alte humanistische Gymnasium — es will 
namlich keiner auf den edlen Schein sogenannt 
hoherer Bildung yerzichten — , so lange bleibt alles 
beim alten. Aber wir horen doch im Parlamente 
jetzt endlich auch ernste und gut begrundete Re- 
formreden. Diesen Ruhm iiberlassen die biirger- 
lichen Parteien aber wie so manches andere Schone
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den Vertretern der Sozialdemokratie. So hat Lud- 
HatVany w°hl recht, wenn er klagt, die biirger- 

kche Gesellschaft sei zu schwach geworden, die 
notwendige Erziehungsreform zu schaffen.
, S°lange die herrschenden Schulen bestehen 
Meiben, kann man den Eltern nur folgenden Rat 
erteilen: Zunachst fiir schwachliche oder lang- 
sarne Kinder moglichst spaten Schulbeginn, auf 
kemen Fali geistige Anreizung und Anstrengung 
lr*i Vorschulpflichtigen Alter. Der Geist der Kinder 
Wachst und reift ganz entsprechend dem Wachs- 
tum der Pflanze. Es laBt sich nichts uberhasten 
Und keine Frucht vorwegnehmen. Geduld ist die 
arste und hochste Tugend des Erziehers. Es kommt 
a . s zu seiner Zeit. Man muB warten konnen.

eistiges Wachstum erzwingen oder gar erpriigeln 
Wo len, ist nicht kliiger, ais ein gleiches beim kór- 
Perlichen Wachstum zu tun. Ich habe noch nie 
gehort, daB man einen Menschen deshalb geziich- 
«gt hat, weil er an MaB und Gewicht trotz guter 
Ernahrung zuriickblieb, wohl aber gehort, daB 
*^an ihn dann besser beobachtete und pflegte. Es 
.at keine Eile. Wenn Kinder gesund und gliicklich 

Slnd> dann steht ihnen nach menschlicher Berech- 
J^ng ein langes Leben bevor. Und wenn der 
Mensch 80 Jahre alt wird, dann hat er Zeit, alles 
*U lernen, was ihm des Lernens wert scheint. Dann 
<ann er, wenn es denn durchaus nótig sein soli,
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auch noch mit 70 Jahren, wie der alte Cato, die 
griechischen Studien nachholen. Die Hauptsache 
ist und bleibt doch wohl, dali der Mensch seines 
Lebens froh wird, und zwar froh auf jeder Lebens- 
stufe. Es ist nicht wahr, daB die Jugend eine Vor- 
bereitung auf das Mannes- und Frauenalter sei> 
Das Leben ist stets auf der Hóhe. Der Mann ist 
nichts Besseres ais das Kind, nur etwas Alteres. 
Die Erziehung hat dafiir zu sorgen, daB das Kind 
sich stets auf der Hóhe des Lebens fiihlt, daB ihm 
kein Tag und keine Stunde ais verloren gilt, denn 
kein Tag und keine Stunde ist zuriick zu bringen: 
Fugit irreparabile tempus. Und jede mit Unlust 
verlebte Stunde ist verloren. Mehr ais das, sie vef- 
giftet auch noch die folgenden. Und eine mit Un
lust verlebte Kindheit ist meist gleich einem vef- 
pfuschten Leben. Sind die Kinder reif fur die 
Belehrung, dann wirkt ein  Tag, was vorher zehn 
Tage nicht gewirkt hatten.

Ferner empfehle ich den Eltern, wenn ihre Kin
der alle die oben geriigten Fehler in der Schule 
zeigen, statt ihnen die Anspriiche zu steigern, wo 
móglich vóllig auszusetzen. Denn alle diese Er- 
scheinungen sind Ermiidungserscheinungen. Die 
Kinder kónnen, wenn ihr Hirn ermiidet ist, nicht 
Interesse, gesammelte Aufmerksamkeit und steti- 
gen FleiB leisten. Es ist einfach eine physische Un- 
móglichkeit. Das blutleere Gehirn kann das eben-
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0 ^ enig schaffen, wie eine schlecht geheizte Loko- 
e*nen schweren Lastzug fahren kann. Man 

^erlange also nichts Unmógliches. Diese Zerstreut- 
eit und Fluchtigkeit sind ja gerade die deutlichen 
ymptome der geistigen Erschópfung. Jeder Arzt 
on einiger Erfahrung, jeder Psychologe kann das 
1 wissenschaftlicher Scharfe beweisen. Und jede 
utter von gesundem Urteil kennt das aus eigener 

£ eobachtung ihrer Kinder. Deshalb miissen die 
luU ^*nt*er nicht zur Belohnung, aber zur Hei- 
B"1̂ l^rer einmal monatelang von allen
li ern getrennt werden; dann wird mit kórper- 
1C., er Kraftigung auch wieder alles Geistige in den- 

p en frisch und lebendig werden. „Also noch eine 
ramie auf die Faulheit?“ So horę ich den ent- 
n̂s eten Schulmeister. Nein, eine Heilung des 
ranken Geistes. Auch wird man, wenn man das 

^ ngere Zeit ohne Pflichten sich selbst liber
i i  a er^ennen> wohin seine Neigungen fiihren. 

n âs ist das Allerwichtigste.
Ganz allgemein aufgestellt ist das Gebot: 

)>Arbeiten!“ der reine Unsinn. Man sagę mir denn 
ninzu, was ich arbeitensoll. Jedes Geschópf arbeitet 
auf seinem Gebiete und nach seinem inneren Gesetz.

Wafe tóricht, einem fleiBigen Bauern den Pflug 
pUs der Hand zu nehmen, ihm dafiir einen Bogen 

^pier^und eine Feder zu geben und ihn anzu- 
Sc nauzen: „Jetzt arbeiten Sie! Schreiben Sie

251



Kinderfehler

einen Aufsatz iiber den Nutzen des Kartoffel- 
baues!“  Auch unsere strengen Schulpadagogen 
wiirden die Zumutung entriistet von sich weisen, 
wenn man ihnen die Biicher zuschliige und die 
rotę Tintenflasche zupfropfte und ihnen statt 
dessen Axt und Hacke in die Hand gabe, mit def 
Weisung, Baumstriinke auszuroden, sich dano 
dazu stellte und ihnen einen Vortrag hielte iiber den 
Segen und das Gliick der Arbeit. Hat man erkannt, 
wohin die Neigungen und Fahigkeiten des KindeS 
fiihren, dann wahle man demgemaB die Schule, 
aber sofort, nicht erst nach mehreren qualvollen 
und vergeblichen Jahren. Unser Kind kann keine 
fremde Sprache lernen, nun gut, wir wissen es- 
Das ist weder ein Verbrechen noch ein Ungliick, 
aber wir wollen die Folgen daraus ziehen: dem 
Kinde das Erlernen der fremden Sprachen er- 
sparen.

Unter allen Umstanden miissen Eltern und 
Erzieher des Kindes hilfsbereit sein, miissen mit 
ihmdariiber sinnen, wie man dieeinmal gegebenen, 
zumal durch das staatliche Berechtigungswesen 
geschaffenen Schwierigkeiten auf ehrliche Weise 
iiberwindet. Die Schule miiBte — und das ware 
jeden Tag durch Verfiigung zu leisten — den ein- 
zelnen Befahigungen vielmehr entgegenkommen; 
miiBte hier Entlastungen schaffen, dort Nachhilfe 
und Steigerung gestatten. Sie hat es bisher ver-
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nrieden, der Schule wegen, ais eines selbstberech- 
tigten Organismus. Sie meinte, was dem einen 
^cht sei, sei dem anderen billig, sie diirfe keine 

usnahme machen. Aber das sollen gar nicht Aus- 
nahmen sein, sondern eben die Regel und zwarso 
oynmliert: jedem Kinde ist nach Moglichkeit eine 

seinen Fahigkeiten entsprechende Schulbildung zu 
geben. Der Ausgleich der Krafte und die gerechte 

bschatzung wird der gewissenhaften Priifung des 
ehrerkollegiums iiberlassen. Fiir den einzelnen 
&11 hier mit Vorschlagen nichts vorzusehen. 

Jeder Fali erfordert seine besondere Priifung und 
“ ehandlung. Dem einen Schiller hilft ein Wechsel 

er Schule, oder nur ein Wechsel des Klassen- 
ehrers, dem anderen hilft nur Ausdauer und Ste- 
*gkeit. Der eine braucht Erlósung aus ungesunden 
^uslichen Verhaltnissen, der andere muB zuriick- 

g^fiihrt werden in sein ruhiges Elternhaus. Dem 
einen bringt ein Landerziehungsheim Rettung, der 
andere verbummelt da erst recht oder lernt nie 
Slęh in den Ton dort finden. Ganz verkehrt scheint 

Kindern, die in der Schule versagen, ihre Lieb- 
lr*gsbeschaftigung zu verbieten. Denn gerade an 
er lernen und betatigen sie FleiB, Aufmerksam- 
eit, Ausdauer und geistige Konzentration, gerade 
âbei bilden sie die wesentlichen Ziele ihres Cha- 

rfkters aus. Aber in der Schule herrscht vielfach 
eine Praxis, wie ich sie in der Staatspriifung er-

253



Kinderfehler

lebte. Ich hatte mich eifrig mit Walther von der 
Vogelweide beschaftigt und hoffte, darin in der 
Priifung gut zu bestehen. Was aber geschah ? Der 
Professor sagte: ,,In Walther von der Vogelweide 
sind Sie nach eigener Angabe beschlagen, davon 
diirfenwir alsoabsehen.“ Nun beganner, michiiber 
Otfried zu priifen und mich da und in den anderen 
Gebieten hineinzulegen. Ahnlich ist’s in der Schule- 
Da heiBt es: ,,Ihr Sohn interessiert sich fiir Mathe- 
matik, aber er soli sich den Schwerpunkt seiner 
Arbeit auf die ihm unangenehme Grammatik ver- 
legen. In der Bewaltigung der verdrieBlichen Ar
beit wird sich sein Charakter stahlen." Natiirlich 
gibt es schwach befahigte Kinder, aber unsere Re- 
ligions-, Latein- und Grammatikschulen sind das 
schlechteste Kriterium fiir die Befahigung. Daher 
denn auch die zahlreichen spater Bedeutenden in 
der Schule fiir dumm gehalten wurden. Will man 
wissen, was ein Kind leisten kann, so muB man es 
auf sein eigenstes Betatigungsfeld fiihren. Kinder, 
die in der Schule fiir dumm galten, machen auch 
kritisch gestimmten Eltern zu Hause durchaus den 
Eindruck von Gewecktheit. Den Rest von wirklich 
unterbegabten Kindern, die nach keiner Richtung 
hin eine gute Auffassung, ein starkes Interesse und 
einen starken Willen haben, wird keine Schule und 
keine Erziehung wesentlich fordem kónnen. Es 
sind das die geistig Armen, an denen jede Kunst
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des Erziehers versagt. Was mit solchen Kindern 
£°ch zu erreichen ist, das sucht man jetzt in den 
K-lassen fik  Minderbegabte zu leisten. Zu wiin- 
Schen bleibt nur, daB in allen Stadten solche Fiir- 

sorgeklassen fiir Minderbegabte einge- 
richtet werden. Wir haben es hier 

aber nicht mit kranken, son- 
dern mit normalen 

Kindern zu 
tun.
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13. Religióse Erziehung.

Das meiste, was bisher ais religióse Erziehung 
der Kinder geschieht, ist im Grunde verfehlt und 
zwar deshalb, weil es in die Kinder kiinstlich etwas 
hineinpflanzen will, wovon die Keime im Kinde 
selbst schon liegen. Das gewaltsame Aufdrangen 
des Fremden ertótet aber die eingeborenen Keirne. 
Der herrschende religióse Unterricht in Haus und 
Schule operiert mit Begriffen, Vorstellungen und
Worten, die derPhilosophie,derReligionsgeschichte 
und dogmatisch festgelegten Weltanschauungen 
angehóren. Alle diese Bereiche sind dem Kinde 
fremd und unerreichbar. Es handelt sich also da- 
bei stets um Abrichtung, nicht um Erziehung, um 
ein Nachplappern, nicht um eigenes Empfinden- 
Alles, was von alten und neuen Erziehern in 
diesem Sinne den Kindern aus der Begriffswelt der 
Erwachsenen aufgezwungen wird, ist vom Ubel.

256



Religiose Erziehung
ł* k  ,  " ' .......... ......................"

s ist auch von anderen Kulturvólkern, von den 
nechen, Romern, alten Germanen und jetzt von 

,en Amerikanern und Schweden anerkannt wor- 
1 man ^ e îgion erleben muB, daB sie un-

nrbar ist, daB sie vorgelebt, nicht vorgepredigt 
li ^  en ^ as Wissen auf religionsgeschicht-
^  em Gebiete macht den Menschen weder from- 
Seer noch besser. Das Christentum ist seinem We- 
dę1 ^Ur von Erwachsenen zu verstehen. Kin- 
Bufi 16 d*e ^dnde nicht kennen, wissen mit Reue, 

.ffe’ ^rlósung nichts anzufangen. Alle diese Be- 
des E Und dazu die Vorstellung vom Martertode 
die , r^ Sers’ vonder Vergeltungim Jenseits, auch 
Gott Strakten Vorstellungen von der Allgegenwart 
der T68’ V°n der ^ reieinigkeit, von der Geburt aus 
un  ̂ j.^gfrau> vom jiingsten Tage, all das und noch 
Ver V*e* mehr dient nur dazu, jungę Geister zu

die K" fen Und zu erschhttern. Auch der Versuch, 
m. T*nder in einer fernen Welt, wie Palastina, hei- 
aĵ Sc zu niachen, und vertraut mit den Sitten der 

en Juden und der ersten Christengemeinden 
q e.nt, nur dazu, sie in ihrem eigenen heimatlichen 
y etuhle zu verwirren und ihren Blick abzulenken 
y°n dem Notwendigsten der Gegenwart und ihrer 
T mgebung. Was recht und unrecht, gut und bose, 

gend utl(j giin(je sei  ̂(jas jernen sie am besten und 
ni eindringlichsten an der Beobachtung ihrer Um- 
e Ung und im lebendigen Verkehr untereinander.

Gu rh t t ,  Erziehungslehre 17 2 5 7
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Wir mussen uns endlich von einer Tradition 
frei machen,unter der wirEltern schon gelitten ha- 
ben, unter der wir unsere Kinder leiden sehen und 
fur die nichts spricht ais hóchstens die Pietat fiif 
unsere fernen Vorfahren.

Es werden viele Leser sich gegen diesen ganzen 
Gedankengang yerschlieBen. Deshalb ist er aber 
nicht falsch. Es gibt auch genug Leser, die ihn 
verstehen und teilen. An diese richten sich meine 
weiteren Worte.

Man wird mir die Frage stellen: Was sollen wif 
denn den Kindern antworten, wenn sie an uns FrageO 
aus dem religiosen Gebiete richten ? Darauf habe 
ich zu sagen: Die meisten Fragen dieser Art wer
den erst von den Erziehern angeregt. Wiirden wir 
den kleinen Kindern nicht von Anfang an von dem 
lieben Gott und von den Engelein, von dem Teufel 
und von der Ewigkeit sprechen, so kamen sie von 
selbst schwerlich darauf. Oder sie wiirden ihreeige- 
nenVorstellungen erleben und yortragen wie alle an- 
deren Erscheinungen des auBeren und inneren Le- 
bens. Was ein Kind aus eigener Kraft an religiosem 
Leben zu entwickeln vermag, das wissen wir leider 
noch gar nicht. Eben deshalb nicht, weil man die 
Kinder gar nicht schiitzen kann vor der zudring- 
lichen Belehrung, sei es durch Anstalten, MenscheO 
oder Biicher. Da erfahrungsgemaB die Kinder iiber 
diese Dinge, die sie ebenso gut wie alle anderen
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keobachten, AufschluB yerlangen, so diene man 
. nen mit sachlicher Ruhe. Kinder geben sich mit 

einer Erklarung zufrieden, die ihrem Verstandnis 
angepaBt ist. So ist der Begriff Gottes ais des Schop- 
Jers und Erhalters der Welt nun einmal berechtigt, 

enn wir konnen den Kindern das Dasein der Welt, 
er Eltern und ihrer selbst schwer anders erklaren. 
°n diesem Gotte braucht man ihnen aber nicht 

q e r zu sagen, ais sie zu wissen yerlangen. Der 
0 tesbegriff wachst ganz genau in dem Verha.lt- 

f 1Ŝ e *bfer gesamten iibrigen Entwicklung. Alle 
r?. y^°rte andern daran nichts, daB das kleine 

lnd sich Gott zunachst ais einen alten lieben 
.errn vorstellt, oder wie der Griine Heinrich ais 

weiBe Wolke, oder wie mein Friedel ais den 
etterhahn auf dem Nachbarhause. Der Gottes- 

egriff wachst in ihnen nach MaBgabe ihrer geisti- 
gen Krafte und im Verhaltnis zu den auBeren Ein- 
. *J*en , wachst und entwickelt sich deshalb bei 
Jedem anders. Auch wir Erwachsenen tragen alle 
e‘nen anderen Gottesbegriff in uns. Und wer den 
semen anderen Menschen aufzwingt, iibt Geistes- 
yrannei. Jeder Mensch hat den Gott, den er sich 

^orstellen kann, keiner von uns kann an den Gott 
des anderen glauben. In spateren Schuljahren mo- 
p n dann gewissenhafte Religionslehrer den Schii- 

einen Begriff zu geben yersuchen, wie unsere 
andeskirche zu ihren religiosen Yorstellungen
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und Satzungen gekommen ist. Neben den bloBen 
Vorstellungen handelt es sich aber auch um reli- 
gióse Handlungen. Unsere herkommliche Erzie
hung meint, daB diese religiosen Handlungen, wie 
Beten und Kirchenbesuch, zu einer frommen Ge- 
wóhnung und dadurch lebengestaltend werden 
miiBten. Vor allem arbeitet die katholische Kirche 
nach dieser Methode, und niemand wird ihr ab- 
streiten, daB sie Erfahrungen und Erfolge hat. Nur 
entsprechen ihre Erfolge durchaus nicht der Vor- 
stellung, die sich ein modern denkender Mensch 
von Erziehung macht. Es ist im Grunde keinKunst- 
stiick, ein wehrloses Kind durch Aufgebot aller 
Autoritaten, Lock-, Zucht- und Schreckmittel iu 
einen Ideenkreis zu bannen, wie man ihn wiinscht. 
Das nenne ich aber Abrichtung, nenne ich MiB- 
brauch kindlicher Schwache. Der Erzieher mag 
selbst sein Seelenheil auf seinem Wege gefunden 
haben, darf aber nicht annehmen, daB andere auf 
gleichem Wege Gleiches erreichen. Es ist ja auch 
tausendfach erwiesen, daB letztes Ergebnis dieser 
Abrichtung der Abfall von der Kirche war. Wir 
modernen Menschen haben alle einen schwereu 
inneren Kampf hinter uns, der allein dadurch ver- 
schuldet wurde, daB wir uns frei machen muBten 
von einer uns in der Jugend aufgezwungenefl 
Glaubigkeit. Es ist so weit gekommen, daB man 
das ais den normalen Hergang bezeichnet. Man
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eint, nur in diesen Seelenkampfen stahle sich die 
Gl^ u Jec*er C z e ln e  Mensch miisse sich so seinen 

au en oder Unglauben erkampfen. Das heiBt 
d aus der Not eine Tugend machen. Weshalb 

*^nc*ern eine Belehrung geben, von der man 
\cht hoffen kann, daB sie fiirs Leben vorhalten 
łr,  ̂Weshalb die starkstenseelischenKrafte statt

s q C • au ên gegen das eigene Herz richten ? In die- 
n l” neren Konflikten, an denen unsere Jugend 

Yófr a êr so schwer leidet, gehen viele
ig zugrunde. Ist es da nicht viel besser, dem 

las1 6 a^C *̂ro^̂ eme und Entscheidungen offen zu 
^  sen? Es kommt dann ohne so schwere innere 
i a.mpfe bei langsam erstarkender Kraft zu der 
niIV,natur£eniaBen Weltanschauung. Es hat dann 

c etwas schon in das Gewissen Hineingezwun- 
^enes wieder auszuscheiden, es braucht keine 
y le atfgefuhle zu zerstóren, braucht niemandem 
i ^ w iirk  zu machen, am wenigsten sich selbst und 
d- Vor aJ!em auch niemandem Rechenschaft schul- 

Religiós tief veranlagte Menschen werden sich 
^otzdem an den letzten Problemen die Zahne aus- 

®iBen und damitebensowenig fertig werden wie die 
enschen von Urbeginn an bis auf den heutigenTag. 

G an glaube doch ja nicht, daB durch ein solches 
ewahrenlassen der philosophische und religióse 

<>mn Verkummern wiirde. Ganz im Gegenteil. Das 
chen nach Erkenntnis wird um so eifriger und
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freudiger betrieben werden, je weniger zur Unzeit 
unerbetene und ungeglaubte Bekenntnisse aufge- 
zwungen wurden. Und der einzelne wird gar nicht 
so recht in Versuchung kommen, sein eigenes gei- 
stiges Schauen dogmatisch festzulegen und sich 
selbst damit die Entwicklung abzuschneiden. Es 
wird dann in unser religióses Empfinden wiedef 
Weite und Tiefe kommen, es werden wiedef 
die Krafte lebendig werden, die zu allen Zeiten 
religionsschópferisch wirkten. Es werden wiedef 
Propheten aufstehen und Heilande kommen und 
die Religion wird wieder zu dem werden, was sie 
ihrem Wesen nach ist: Gegenwartsleben mit Zu- 
kunftshoffnung.

Zu frommen Taten kann und darf man keinen 
Menschen zwingen. Ein erzwungenes Gebet emp- 
finde ich ais Brutalitat und Blasphemie zugleich, 
ebenso den erzwungenen Besuch von Konfirman- 
denunterricht und Kirche, natiirlich auch die Kon- 
firmation selbst. Beten kann nur der Mensch, dem 
eine innere Ergriffenheit zu seltenen und unkom- 
mandierbaren Stunden die Sehnsucht nach einem 
Ausgleich mit dem Weltall gibt. Alles andere Beten 
ist eitel Zungenwerk und deshalb fromme Heuche- 
lei. Man sollte Kindern die Kirche verbieten und 
ihnennur bei gutem Verhalten, fallssiedenWunsch 
haben, den Besuch erlauben und das mit der Be- 
griindung: die Kirchen sind fiir die Erwachsenen*.
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Kinder verstehen nicht, was da yorgeht. Aber sie 
diirfen mitgenommen werden,wenn sie sich dessen
Wert erweisen.

Gerade der Religion wegen entstehen sehr viele 
Konflikte in Schule und Haus. Das erschiitterndste 

îspiel der Literatur gibt uns Gottfried Keller in 
s îner Erzahlung vom Meretlein (im „Griinen 

einrich“ ), jener infernalischen kleinen Teufelin, 
dle nicht beten wollte. Ein kleines nervoses Ge- 
Schópfchen, das sich vor dem schwarzen Gewand 
? ~S ^r êsters fiirchtete, also in ein Sanatorium ge- 

brte, statt dessen in jenem dunklen Mittelalter, 
nessen dunkle Praktiken bis heute fortwirken, mit 
nllen Mitteln der Gewalt so lange zur Frómmigkeit 
getrieben wurde, bis es auf ratselhafte Weise ver- 
sęhied. Nehmen wir den umgekehrten Fali, daB in 
e|ner freigeistigen Familie das religióse Bediirfnis 
emes Kindes leer ausgeht, auch da ware die Bru- 
^nlitat der Freigeisterei gleich grób und verwerflich, 
wie in jenem Falle. Das religióse Leben im Kinde 
So11 seine freie Entwicklung haben, wie alles ge- 
sunde Leben. Wir modernen Erzieher, die man 
torichterweise der Einseitigkeit, des Fanatismus 
*ind Radikalismus zeiht, lassen keine Kraft in dem 
Kinde verkiimmern. Nur muB es eben wirklich le- 
bendige Kraft des Kindes selbst sein. Wir kampfen 
dUr gegen das Unkraut, das unberufene, wenn auch 
beamtete Erzieher in den empfanglichen Acker der

_______  Religióse Erziehung
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kindlichen Seelen streuen. Man nenne uns, um unS 
zu widerlegen, einen einzigen gesunden LebenS- 

drang im Kinde, den wir bekampft hatten. 
Auch hier heifit unsere Parole: Wach- 

sen lassen, pflegen, behuten und 
stiitzen, dem Kinde sein 

Eigenstes lassen und 
sich selbst be- 

scheiden.
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14* Kiinstlerische Bildung.

kiinstlerische Bildung, die alle Kinder er- 
sollen, hat es nicht abgesehen auf Heran- 

* von Kiinstlern. Mit dieser Einschrankung 
v U *ch beginnen, weil erfahrungsgemaB der Un- 

erstand eine solche Einschrankung notig macht. 
 ̂ e Bildung soli oder sollte kiinstlerisch sein. Bis- 

..er War unsere Bildung vorwiegend wissenschaft- 
lch. Das ist die Wurzel alles Ubels. Denn die Kin- 

sehen die Welt nicht mit dem Auge des Wissen- 
a^lers, sondern mit dem Auge des Kunstlers. 

. d von ihrem eigenen Sehen muB eine vernun£- 
tlge Ęrziehung ausgehen. Statt dessen schaltete 
nj1.an in unseren Schulen das durch kindliche gei- 
st‘ge Organe bis zur Schulzeit Erworbene so gut 
Wle vollstandig aus und setzte nun in bewuBtem 
Und schroffem Gegensatz gegen das ais Spielen 
und Oberflachlichkeit verurteilte kindliche Schauen 
Und Nachbilden die wissenschaftliche Abstraktion 
Und das wissenschaftliche Schema. Auf allen Ge-
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bieten! Das Kind brauchte seine Sprache echt 
kiinstlerisch ais Organ des seelischen Ausdrucks. 
Die Schule lehrt es, die Sprache ais ein logischeS 
System auffassen und seziert ihm dieses lebendige 
Organ, ais ware es ein totes Gerippe. Das Kind teik 
sein Innenleben in kiinstlerischem Drange durch 
Zeichnungen mit. Die Schule erklarte vordern» 
heute nicht mehr, diese kindlichen Kritzeleien ais 
wertloses Spielen, wieś sie ganz ab, fiihrte eine 
Grammatik der zeichnerischen Formen ein und ef- 
tótete durch diesen starren mechanischen Betrieb 
den natiirlichen Formensinn und kiinstlerischen 
Betatigungsdrang des Kindes. Das Kind iibte seine 
korperlichen Krafte im freien Spiele wie zu allen 
Zeiten der sich selbst uberlassene Mensch. So 
wuchsen unsere jungen Germanenkinder zu Hel- 
dengestalten empor ohne Turnstunden. Auch die 
Gymnastik der Griechen war ein solches freies 
Spiel und weit entfernt von dem wieder gramma- 
tisch systematisierten heutigen Turnunterricht. Das 
Kind sucht seine Umwelt zu verstehen, indem es 
die Augen auftut und an rechter Stelle fragt. Die 
Schule schrankt das Fragen fast ganz ein und gibt 
dem Kind von weit herbeigeschleppte papierne An- 
schauungen, die leider nur fur das Kind selbst 
keine Anschauungen sind und werden. Die Schule 
aber bildet sich ein, mit den Bildern, die es aus 
Buchern uber fremde Kulturen gewinnt, dem Kinde
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die wissenschaftliche Erkenntnis seiner eigenen 
*ngebung zu ermoglichen. Das heiBt alle Ver- 

nunft und Erfahrung auf den Kopf stellen. Weil 
nnsere Schule wissenschaftlich gedacht ist, so ist 
Sle °hne Buch kaum zu denken. ,,Allein das kor- 
Pęrlose Wort verehrend“ wurde sie mehr und mehr 
?lne Wort-, Rede- und Hórschule. Nun aber ist 
ll* aller Welt kein Mensch durch Lesen von Bii- 
c ern und Hóren von Erklarungen Kiinstler ge- 
worden. Denn auch die Kunst wie die Religion 
^achst von innen heraus, ist Selbstbekenntnis des 
eigenen Innenlebens. Kunst ist also auch in letzter 
j n*e nicht lehrbar. Nur die Ausdrucks m i 11 e 1 
|assen sich mitteilen. Essollen ja aber auch, so lau- 
et der Einwand, die Kinder, wie auch oben gesagt, 

£ar nicht alle Kiinstler werden. GewiB nicht, aber 
aie sollen die Welt kunstlerisch yerstehen lernen; 
den Kosmos ais ein Kunstwerk, ais ein Organon, 
als ein Lebendiges. Das Leben ringsum ais etwas 
^issenschaftlich gar nicht ErfaBbares, aber kiinst- 
erisch Erlebbares. Die wissenschaftlichen Ergeb- 

msse wechseln von Jahrhundert zu Jahrhundert, 
*e philosophischen Systeme losen einander ab. 

Keine Wissenschaft riihmt sich, auf irgend einem 
Gebiete ein letztes Ratsel gelost zu haben oder lo
sen zu konnen. Ignoramus et ignorabimus. Sollen 
etwa die Schiiler, von denen doch nur eine Aus- 
Wahl zur wissenschaftlichen Laufbahn vor- und
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durchdringen wird, von den triimmerhaften Er' 
gebnissen der Wissenschaft gesattigt werden ? 
Kiinstleraugen aber laBt sich die Natur verstehen 
und ais Ganzes erfassen. Jedes kleine Kunstwerk 
ist ein aufgeschlossenes Stiick Welt. Der Kunstle* 
kommt also wie der tief Glaubige zu einer Haf' 
monie des Lebens. In ihm spiegelt sich die Welt) 
die er gar nicht begreifen, aber empfinden und 
genieBen und schaffend wiederspiegeln will. Und 
jederMensch, auch derwissenschaftlich und kiinst- 
lerisch ungeschulte, kann und soli in dieser Weise 
die Kraft erwerben, sich mit der Welt in Einklang 
zu setzen. Das ist nun aber keineswegs unsere fein 
ausgekliigelte Forderung, sondern das ist dasschon 
im Kinde und gewiB auch schon im Tiere vof' 
handene Lebensbediirfnis. Auch diese halbbewuB- 
ten Geschopfe setzen sich in einer erstaunlichen 
Selbstverstandlichkeit mit der Mitwelt auseinandef 
und richten sich nach ihr und fur sie ein. Dahef 
denn auch unsere schlichten Landleute oder See- 
leute in ihrem ganzen Wesen trotz alles Mangels 
an wissenschaftlicher Erkenntnis einen so viel ein- 
heitlicheren und geschlosseneren Eindruck machen 
ais die durch Vielwisserei zersplitterten und heimat- 
los gewordenen Stadter.

Das Wesentliche in der kiinstlerischen Er- 
ziehung ist also das Einleben in die Natur ais die 
Lehrmeisterin aller Kiinste. Alle sonstigen Mittel,
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&h ^e‘ckenunterricht, das Modellieren, die An- 
S? auungsbilder, der Besuch von Museen und der- 
S eichen haben nur dann rechten Sinn und Erfolg, 

enn sie dieser letzten Aufgabe dienen und jeden- 
,alls davon nicht ablenken. Vielfach wird jetzt in 
er zu schnell ais Modesache aufkommenden 

^unsterziehung ein falscher Eifer fur das Un- 
esentliche beobachtet. Wieder wird wie beim 

^prachunterricht das Mittel mit dem Zweck und 
âs Kind mit dem Erwachsenen verwechselt. Alle 
*ese y eranstaltungen sind nur dann niitzlich, 

s u?n ..S*e der Jugend den Zweck erfullen, sie zu 
z s^andiger Beobachtung anzuleiten, ihre Sinne 
1*U, scharfen und ihnen die M i t t e l  zum bild- 

c en Ausdruck zu geben. Es ist dasselbe auf allen 
d 6 fle ê.n der Kunst, auch im Gesang . . Auch da 

f  r kein theoretischer Musikunterricht den Musik- 
ademien Konkurrenz machen. Auch da muB es 

a.rauf abgesehen sein, daB die Kinder nur die 
ittel gewinnen, um ihrem eigenen musikalischen 
rang Ausdruck zu geben. Das bedeutet also im 

Wesentlichen Pflege des Volksliedes und der Haus- 
!*usik. Konzert- und Kirchenmusik gehoren nicht
m die Schule.

Auch hier soli der Erzieher nur Beihilfe geben 
bUr die Natur des Kindes. Auch hier nur die Frage 

eantworten. Am besten also, man zeichnet dem 
«ide das vor, was es gezeichnet sehen will. Das
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geht seinen fast typischen Gang. Kleine Kinder, 
und zwar alle kleinen Kinder, lieben vor allen* 
Bewegungen, deshalb Tiere, Eisenbahnen, Mo- 
toren. Sich selbst iiberlassen spielen sie Hund odef 
Eisenbahn. Sie werden vom Zeichner auch Hufld 
und Eisenbahn zuerst verlangen. Das weiB ich aUs 
Erfahrung. Nach gezeichneten Blumen, kunst- 
vollen Ornamenten, nach Haus, Garten, Stilleben 
und dergleichen haben sie kein Verlangen. Sind 
die Tiere erledigt, und das nimmt mehrere Jahre 
in Anspruch, dann kommen die Menschen in defl 
Vordergrund, die schon vorher neben den TiereO 
auftraten. Auch hier Menschen in lebhafter Aktion- 
Also Schlachten, Wettrennen, Festziige, schnee- 
ballwerfende Kinder und dergleichen. Was nur 
immer die kindliche Phantasie lebhaft beschaftigt. 
dafiir suchen sie auch den bildlichen Ausdruck. Sie 
haben dafiir auch in jedem Lebensalter den sie be- 
friedigenden Ausdruck. Sie finden ihre eigenen un- 
beholfenen Zeichnungen schoner ais die Kunst- 
blatter der Erwachsenen. Deshalb ist es wieder 
padagogischer und schadlicher Ubereifer, wenn 
man Kindern den Geschmack der Erwachse
nen aufdrangt, um ihr kiinstlerisches EmpfindeH 
zu hemmen. Immer der gleiche Fehler, daB man 
nicht warten kann, daB man das Wachstum for
dem will. Es laBt sich beschleunigen, gewiB, aber 
auf Kosten der Kraft. Das Kind lernt fremdes
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mpfinden und verlernt das eigene. Es wird da- 
durch unsicher und unwahr. Auf diese Weise er- 
zieht man weder Kunstler noch Kunstverstandige. 
Aber e ine Schule gibt es, die nie versagt. Das ist 
die Natur. Aber auch in der Natur sehen die Kin
der nur das, was sie sehen konnen und sehen 
Pollen. Das ist ja eben das Wunderbare der Natur, 
dafi sie jedem das Seine gibt. Das Kunstwerk zeigt 
Uns die Natur in der Spiegelung, die sie in der ein- 
2elnen Seele erzeugt. Es ist also die Natur mit dem 
Auge des Einen gesehen. Verstehen kann diese Art 

es Sehens nur, wer verwandten Geistes ist. Du 
S eichst dem Geist, den du begreifst. Wie selten 
w*rd ein Kind die Natur mit den Augen eines Mei- 
sters sehen! Das miiBte ein Wunderkind sein. Und 
selbst dann kann es nur das Wenigste des Kunst- 
^ erks erfassen, weil ihm die Lebenserfahrung 
ehlt. Aber die Natur stellt an das Kind keine un- 

blliigen Anforderungen. Sie bringt ihm gerade das, 
Was es braucht: Am brausenden Meeresstrande ein 
schlichtes Bliimchen und in wilder Gebirgsland- 
schaft einen grasenden Hasen. Wachst das Kind 

eran, so wachst sein Erkenntnistrieb und sein 
“ e°bachtungsvermogen. Es weitet sich die Welt, 
u*d neue Beobachtung schafft und nahrt neue Ge- 

anken und Empfindungen. Das ist das ewig giil- 
“ ge kunstlerische Wachstum im Menschen. Daran 
konnen und sollen wir Erwachsenen nichts andern.
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Deshalb gibt es nur e ine wahre Kunsterziehung: 
Ein Hineinfuhren in die Natur und ein Frohwerden 
in der Natur, denn nur der freudig gestimmte 
Mensch hat den hellen Seelenspiegel, in dem die 
Welt sich kiinstlerisch wiederholt.

Deshalb lehre man die Kinder immerhin zeich* 
nen, modellieren, Klavier spielen, singen, aber nuf 
dann, wenn man dadurch die kiinstlerischen Krafte 
der Kinder fordert. Das untriiglichste Zeichen da- 
fur ist die Freudigkeit des Kindes. Denn es gi^ 
fur den Menschen kein groBeres Gliick ais gei' 
stiges Wachstum, Gelingen, Fortschritt und immef 
weiter um sich greifende Eroberung der Welt.Wird 
die Arbeit mit Unlust geleistet, so bleibt sie in den1 
nutzlos Technischen stecken. Es kann auch eine 
falsche Freude am kiinstlich gesteigerten Erfolge 
dadurch erzeugt werden, daB der Lehrer nach be- 
deutenden Vorbildern oder mit starken Nachhilfen 
und in festgelegten Methoden vorzeitige Techniken 
und Prunkleistungen erzielt. Das dient nur dem 
Schein: Kinder und Eltern sind dabei betrogen.

Wer die Kunsterziehung so betrachtet, findet 
keinen AnlaB zu Spott oder Klage, auch keinRecht, 
uns Einseitigkeit vorzuwerfen. Auch hier stehen 
wir ganz im Dienste des Kindes und haben es auf 
das g a n z e Kind abgesehen, nicht allein auf sei- 
nen Kopf. Wir wollen damit auf natiirlichem und 
dem Kinde erwiinschtem Wege das erreichen, was
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tl?an auf weitem Umwege durch das Gymnasium 
a ® humanistisch-harmonische Bildung erstrebt.

le kiinstlerische Bildung allein tut’s freilich 
nicht. Recht verstanden kann sie auch nicht iso- 

kert bleiben. Sie muB unterstutzt werden durch 
andere Krafte, die zu bilden eine gleich 

ernste Aufgabe des Erziehers ist, 
die aber davon nicht weg- 

drangt, sondern mit 
ihr zusammen 

erwachst.

Gur iłt t , Efziehungslehre 18 273
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15. Willensbildung.

Den Menschen niitzen alle Gaben und a ê 
Krafte nichts, wenn ihnen nicht der Wille Ric '̂ 
tung gibt. Es ist eine unbestreitbare Erfahrung, &  
gutbefahigte Menschen in groBerer Gefahr si*1®’ 
sich zu verirren ais schwach befahigte. Ein reiche5 
Empf indungsleben und starkeLeidenschaf ten reifiel1 
sie leicht mit sich fort und iiber die Grenzen hiĄ' 
aus, in denen sich ein burgerlich erlaubtes und elfl 
korperlich und seelisch ausharrendes Leben fuhrel1 
laBt. Sie sind am meisten in Gefahr, ihre Krafte 
zu verschwenden und vor der Zeit abzunutze11' 
Auch am meisten in Gefahr, sich zu zersplittef11 
und ihre Krafte nutzlos zu vergeuden. Die groBel1 
Talente und Leidenschaften stehen an der Grefl2e 
zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen Kultuf 
und Verbrechen. Wenn nicht ein zielbewuBtęr 
Wille die Fiihrung ubernimmt, ist ihr Leben ^  
eine Wanderung am Abgrund. Wahrend schwac 
Befahigte bei gesammeltem Willen in langsame^
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Aufstiege zu sicherem Ziele gelangen, irren reich 
“ efahigte oft unstet hin und her undfindenein Ziel, 

as s*e und andere befriedigt, iiberhaupt nicht. Die 
perbummelten Genies bestehen nicht nur in der 
Jinbildung und die Summę derer, die zu hochsten 

0 fnungen berechtigten und den geringsten Er- 
âg brachten, ist jedem bekannt, der in seiner 

JJmgebung und in seiner Erinnerung Umschau 
a ■ Deshalb hat das Dichterwort seinen tiefen 

dauernden Wert: „Den Menschen macht sein 
til+Ie groB und klein“ - Der Willensstarke berech- 
*g t* Besseren Hoffnungen ais der Phantasievolle 
.n, *alęntreiche. Das Hóchste wird erreicht, wenn 
łc beides vereinigt. Ohne geschulten Willen 
*°mmt keiner zum Ziel. Die Willensbildung ist 
es alb die erste und die letzte Aufgabe aller Er- 

W'rfUng' ^ an glaube nicht, daB wir uns damit in
iderspruch zu allem Friiheren setzen. Wir prie- 

en vorher die Natur ais beste Fiihrerin. Man 
ł^mt an, daB die Natur aber auch Verfuhrerin 
e» und warnt uns, ihr willig nachzugeben. Wie

em Ausgleich dieser Gegensatze zu finden ? Die 
lnen rneinen, daB der Wille am besten im Kampfe 

Segen die Natur gebildet werde. Das Kind soli da- 
tan gewohnt werden, das Gegenteil von dem zu 
Un> w°nach es am lebhaftesten verlangt. Es soli 

Serade die Arbeit leisten, die ihm zuwider ist, soli 
eu auck in dem Berufe ausharren, der seiner Na

18*
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tur widerspricht. Das alles soli die Jugend fest' 
hart und stark machen und fur den Kampf êS 
spateren Lebens riisten. Wir aber meinen, daB 
Leben selbst Hemmungen und Widerstande in s° 
groBer Menge bietet, daB wir nicht nótig habeĄ’ 
kunstlich neue Schwierigkeiten zu schaffen. 
meinen ferner, daB sich die Kraft, das Pflichtgefu^1' 
die Treue, die zahe Ausdauer da am besten stałej 
wo die Lust an der Sache das ganze LebensgefB^1 
hebt. Wir meinen, daB man dem jungen Mensch^11 
die Freude am Kampf und an der Uberwindu^ 
der Schwierigkeiten da zeigen und verstandliĉ  
machen muB, wo das Gelingen den Lohn auf &xe 
Anstrengung setzt. Umgekehrt wirkt doch ein Mi®' 
lingen im Einzelf all und auch f iir die gesamteLebefl5' 
stimmung niederdruckend, schwacht das Selbst' 
vertrauen und legt den Willen lahm, da ja doc*1 
kein Erfolgin Aussicht steht. Deshalb verlegen ^  
die Willensbildung in die Richtung der angebof®' 
nen Natur und handeln dabei genau so wie d»e 
Menschen iiberhaupt die Tiere behandeln. Wir fl1*' 
chen den Jagdhund nicht dadurch fur die 
tauglicher, daB wir ihn vorher lange an den Mile*1' 
wagen spannen und das Rennpferd nicht dadufctl 
fur seinen Beruf fahiger, daB wir es vordem 
Droschkenpferd benutzen. Gelingt es, den innefeJl 
Beruf eines Kindes friih zu erketmen, so ist 
damit iiber die schlimmsten Gefahren des Lebe*15
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hmaus. Es gibt unzahlige Kiinstler, Gelehrte, auch 
.ê In ê und Handwerker, die deshalb einen so 

eren Lebensweg gefunden haben, weil sich ihre 
atur von klein auf deutlich aussprach und ihnen 
adurch MiBgriffe und unnutze Kraftvergeudung 

auTar  ̂^^e >̂en> Schlimmer sind die deran, die erst 
verschiedenen Wegen zum BewuBtsein des Un- 

errnogens und dann erst spat zur richtigen Aus- 
utzung ihrer Krafte und zur Erkenntnis ihrer 

st& fen ^es^mrnung gelangen. Die ungliicklich- 
stpf1 unPr°duktivsten Menschen bleiben doch 

® s die, die ihren Beruf verfehlt haben. Der un- 
sgesetzte Kampf gegen die Neigung und gegen 

in AlnnCren ^iderwillen nimmt dann soviel Kraft 
nspruch, daB fiir die Lebensarbeit nur noch ein 

n 6s Von Kraft iibrig bleibt. Jede freudig mit in- 
®ejahung geleistete Arbeit steigert das Kraft- 

^hl und die Leistung. Jede unwillig geleistete 
Rrbeit wirkt das Gegenteil. Die Griechen und 

°mer, die doch wohl auch etwas vom Leben 
fr . Von Arbeit verstanden, setzten nur bei dem 
tJ61611 ^anne Mannestugenden voraus. Sie mein- 

n» daB man von dem Unfreien, der erzwungene 
d rbeit leistet, billigerweise Tugenden nicht for- 
h6rn diirfe. Deshalb unterscheiden wir auch 

arb^ n°Ch oder heute wieder zwischen Herren- 
eit und Sklavenarbeit. Herrenarbeit ist die, 

e aus eigener Wahl und aus eigenem Antriebe
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geleistet wird. Sklavenarbeit ist die erzwungene, 
sei es nun durch die Not oder durch fremden Be- 
fehl. Unsere Schuljugend nimmt deshalb viel- 
fach sklavische Gesinnung an, weil sie zu diesef 
zweiten Art von Arbeit gezwungen wird. Sie diefl* 
gar nicht dem eigenen Willen, sondern einem frefl1' 
den. Das kann ihren Willen aber unmóglich stark 
machen. Der Antrieb zu ihrer Arbeit liegt nich* 
in ihnen, sondern auBer ihnen. Sobald der Zwang 
wegfallt, fallt auch der Antrieb weg. Das ist keine 
Schule der Willensstarkung. Nur durch Selbstvef' 
antwortung, nur dadurch, daB man das autonoffje 
Pflichtgefiihl, wie es Kant nennt, von auBen in d‘e 
eigene Brust verpflanzt, nur dadurch dient ma0 
dem hóchsten Ziele der Erziehung, der Willens
bildung. Man wirft uns ein, daB der Mensch auch 
lernen miisse, unerfreuliche Arbeit zu leisten. DaS 
bestreitet niemand. Und an unerfreulicher Arbeit 
fehlt es auf keinem Gebiete. Sie wird aber dann 
willig geleistet, wenn sie die Richtung einhalt auf 
das selbst gewahlte Ziel. Zum Beispiel scheut sich 
der Maler nicht, die miihsamsten Gebirgstouren 
zu machen und schwere Mappen mitzuschleppen» 
um eine Landschaft zu finden, die seinem Emp' 
finden entspricht und ihm Aussicht auf ein eigenęs 
wertvolles Werk gibt. Der Philologe, der einen rei- 
nen Text irgend eines alten Autors schaffen wiUj 
iiberwindet im Hinblick auf dieses lockende Zie^
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d»e unendlich muhselige Kleinarbeit der Hand- 
schriftenvergleichung. MiiBte er dieselbe Arbeit 
°hne diesen Ausblick leisten, so wiirde er dariiber 
Verzagen. Die Kraft, solche harten Widerstande 
*u uberwinden, kann nur im Ausblick auf solche 

°hen Ziele gewonnen werden. Deshalb sollte jeder 
^°n Kindheit an das Gebiet der Arbeit wahlen, in 
,ern er mit ZusammenschluB aller Krafte und mit 
er groBten inneren Freudigkeit wirken kann. Es 

lst auf dem geistigen hier ebenso wie auf dem kór- 
Perlichen Gebiete. Der Jiingling soli korperliche 

fafte sammeln, um spater Kampfe, Miihen und 
e ahren bestehen zu konnen. Der eine muB diese 
faft durch Bergtouren erringen, der andere durch 
udern und Schwimmen. Jeder da, wohin es ihn 

meisten zieht. Ist er dann stark, so wird nie- 
m&nd danach fragen, woher er seine Krafte habe, 
J!nd er wird von der erworbenen Kraft jeden no- 
^en Gebrauch machen konnen. Ware es nun 

mcht tóricht, einem Knaben, den es hinaus lockt 
jn d*e Berge, anstatt ihn diesem Trieb folgen zu 
jassen, ais Pflicht die Ausbildung seiner Krafte 
“e»m Rudern und Schwimmen aufzuerlegen ? Die 
Jugend kommt am besten auch iiber die Gefahren 

er Entwicklung hinaus, wenn sie in freudiger An- 
spannung ihres Interesses und ihrer Krafte lebt. 
Ąm besten ist ihr gedient, wenn sie zu Zweifeln 
Und 2u Griibelei gar keine Zeit und Stimmung fin-
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det. Deshalb muB der Jugend Gelegenheit ge- 
schaffen werden, sich nach Jugendart zu betatigen- 
Alle inneren Leiden und ais dereń Folgen die Vef- 
irrungen des Willens treten da ein, wo der natiir- 
liche, oft unbewuBte Betatigungstrieb keine aus- 
reichende Befriedigung findet. Dumme Streiche 
macht die Jugend nur dann, wenn sie zu guten 
Streichen keine Móglichkeit hat. Sie sind zumeist 
nichts anderes, ais ein Ausdruck uberschiissigef 
Kraft. Wenn man den Kindern Gelegenheit gibt, 
wetteifernd mit Lanzen nach dem Ziel zu werfeib 
so werden sie gar nicht auf den Gedanken ver- 
fallen, Fensterscheiben einzuwerfen. Und weno 
man sie sich tiichtig miide laufen laBt in Wald und 
Feld, so werden sie sich nicht auf den StraBen 
und Platzen unniitz machen. Gibt man ihnen Ge
legenheit, Pflanzen zu ziehen und Obstbaume zu 
pflegen, so werden sie keine Lust verspiiren, fremde 
Garten zu pliindern und Baume zu verstiimmeln- 
Wenn man ihnen Tiere in Pflege gibt, so daB sie zU 
dereń Vertrauten und Genossen werden, so werden 
sie dadurch vor Tierąualerei und Grausamkeit be- 
wahrt. Wenn man ihnen die Móglichkeit gibt, mit 
jungen Madchen ihrer Kreise vertraut und ritter- 
lich zu verkehren, wie das in England und Ame- 
rika Landessitte ist, so werden sie keine Versu- 
chung yerspuren, sich mit minderwertigen Mad
chen im geheimen abzugeben. Wenn man ihnen
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das ^ertrauen schenkt, wie es dort geschieht, daB 
gerade sie den Schutz der jungen Damen bilden 

en> dann werden sie nicht ins Gegenteil ver- 
allend anderweitigen Schutz der Madchen nótig 

Illa^ en< So handelt es sich stets darum, den schon 
jjorhandenen Willen zu nahren, ihm Stoff und 

1 el zur Betatigung zu geben. Sollte trotzdem 
f lrie Von Haus aus unsichere oder krankhafte Na-
Ur ausweichen un  ̂ in Seitenwege abbiegen, dann

.hatte der EinfluB des Erziehers entgegen- 
uwirken. Es gibt zweifellos auBer den Kranken 

durchaus gesunde, nur irrtiimlich fiir krank 
d 6., a^ene> die in den Lebensbedingungen nicht ge- 

eihen wollen, in die sie das Schicksal zufallig 
meingestellt hat. Da mag haufig Atavistisches 

Sp e ên> Riickfalle in altere, durch unsere Kul- 
r uberholte Zustande, manchmal auch voraus- 

/  ende Krafte, die eine noch ungeahnte Entwick- 
vorbereiten. Solche Menschen passen in ihre 

ttigebung nicht hinein, und da die Gesellschaft 
g!C ihnen zuliebe nicht andern kann, so miissen 

sich andern oder, da das schwerlich gelingen 
lrd, ein neues Feld aufsuchen. Beispiel: Ein 
^abe, spater Lord Clive benannt, ist fur die fried- 
ch-biirgerlichen Zustande seiner Heimat zu un- 
andig. Man schickte ihn nach Indien, dort fand 

sr.ein Feld seiner Wirksamkeit und eroberte fiir 
ein v aterland das indische Reich. Hatte man da

_____  Willensbildung
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den Knaben zu Hause behalten, seinen Willen ge' 
brochen oder kleinburgerlichen Zwecken dienst- 
bar gemacht — vorausgesetzt, daB das gelungefl 
ware — , welcher Schade ware das fur den Knaben 
und fiir die ganze englische Nation gewesen! Oder 
der jungę Joachim Nettelbeck galt ais unbandig 
und nichtsnutzig, kletterte in die Sparren des 
Kirchturmes, verleitete einen anderen Jungen da- 
zu und setzte die Burger von Kolberg durch seine 
Streiche in Erregung. Spater rettete er zahlreichen 
Schiffbriichigen das Leben, noch spater seine Stadt 
dem Vaterlande. Fast darf man sagen, daB die 
Mehrzahl der wahrhaft groBen Willensmenschen 
in ihrer Jugend durch ihre Unbandigkeit Argernis 
erregten und von der Gesellschaft ais unertraglich 
empfunden wurde. Zahllose dieser Art sind auf 
die See und nach Amerika verwiesen worden, und 
man kann ohne Ubertreibung sagen, daB die Kul
tur von Nordamerika zum groBen Teil der Arbeit 
solcher im zahmen Europa unbrauchbarer Willens- 
menschenverdanktwird. Auch Australien undNeU- 
seeland, Sibirien danken Vieles ihrer Kultur den 
aus Europa verbanntenTaugenichtsen undVerbre- 
chern. In groBen Zeiten treten eine Menge Helden 
auf, die in Friedenszeiten der Gesellschaft durch 
denselben UberschuB an Kraft und Willen bedroh- 
lich werden. Unsere Gefangnisse bergen viele Men- 
schen, dereń starkerWille unter gunstigeren Lebens-
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bedingungen der Gesellschaft zum groBten Nutzen 
geworden ware. Oft entscheidet eine Zufalligkeit, 
ein Nichts iiber die Lebensrichtung und das Schick- 
sal eines Menschen.

°iese Betrachtung fiihrt uns immer wieder 
demselben Ziele, daB es vor allem darauf an- 

kommt, dem Willen eine Richtung zu geben, 
d\e ihn selbst befriedigt und seine groBte Aus- 
^irkung ermóglicht. Da alle Menschen den 

unsch haben, zu EinfluB und Anerkennung zu 
komrnen, so ist ein starker Willensmensch fiir die 

esellschaft nur dann eine Gefahr, wenn man sei- 
*)en Willen nicht aufkommen laBt und ihm damit 
aen Wert des Lebens nimmt. Mit anderen Worten: 
^ahlreiche Menschen sind Verbrecher geworden, 

man sie zu ehrlicher, niitzlicher Tat nicht 
kommen lieB. Die groBen Manner der Weltge- 
^chichte zahlen vielfach nur deshalb nicht zu den 
Verbrechern, weil sie ihren Willen durchsetzten. 
<-asar steht vor der Weltgeschichte nur deshalb 
gfrechtfertigt da, weil er im Kampf gegen die Re- 
Sierung siegte. Catilina unterlag und galt deshalb 
per Nachwelt ais Verbrecher. Napoleon I. heiBt der 

roBe, weil er siegte. Ein miBlungener Staats- 
j*treich hatte ihn in die Listę der Verbrecher ge- 

racht. Unsere Dramatiker kennen das. Wallen- 
Jein ist sich der schmalen Grenze wohl bewuBt, 
aie das Heldentum von dem Yerbrechertum scheidet.
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Ein Erzieher, der sich starken Willensmen- 
schen gegeniiber seiner Verantwortung bewuBt ist, 
wird sich hiiten, den Willen des Jiinglings in trot- 
zigen Widerstand zu verwandeln. Es ist leicht, 
einen GieBbach in ein neues Bett zu leiten, un- 
móglich, ihn aufzuhalten. Deshalb soli auch der 
Wille nicht gebrochen und nicht gestaut, sondern 
vorsichtig gelenkt werden.

Wir miissen aber auch an die Willensschwachen 
denken und auf Mittel sinnen, wie ihr Wille zU 
kraftigen sei. Es gibt verweichlichte Kinder, die 
keiner Willensregung widerstehen kónnen, die sich 
ungliicklich fiihlen, wenn sie auf irgend einefl 
Wunsch verzichten miissen. Das ist in der Regel 
schon falsches Erziehungsprodukt, dadurch ent- 
standen,da8 man beimKinde von klein auf torichter- 
weise j eder Laune nachgegeben hat. Dadurch erzieht 
man kleine Schwachlinge und Tyrannen. An diese 
denken zumeist unsere Erzieher, wenn wir von 
Willen und Willensbildung reden. Gegen diese Art 
der Willenserweichung wird aber in unseren land- 
laufigen Padagogiken schon seit so langer Zeit und 
so eindringlich geeifert, daB uns zu tun fast nichts 
mehr iibrig bleibt. Wo solche verzartelten Willens- 
schwachlinge dem Erzieher entgegentreten, da hat 
er die Aufgabe, Willensgymnastik zu treiben. Der 
Wille laBt sich starken, und zwar durch Ubung. 
Man gebe deshalb dem Kinde Willensaufgaben,
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Sewóhne es, auf Lieblingswiinsche zu verzichten. 
Rousseau empfiehlt, den Kindern von klein auf 
aglich irgend einen lebhaften Wunsch zu ver- 

Sagen. Diese Systematik brauchen wir nicht, sie 
PaBt auch nicht fur alle Naturen. Viel wirksamer 
lst es aber, wenn man die Kinder in eine Um- 
gebung bringt, die ihnen die Willensentwicklung 

Zwang macht und dabei doch ihrem kind- 
ichen Bediirfnisse gerecht wird. Das beste Mittel 

lst wieder kórperliche Kraftigung und Stahlung 
^nd zwar durch gesellige Bewegungsspiele aller 

Im Spiele iiberwindet das Kind seine Nei- 
Sungen, Launen, Schwachen und Unarten. Im 

piele lernt es Schmerz ertragen, lernt Ausdauer, 
nterordnung unter die gemeinsame Spielregel, 
iicksicht auf die Spielgenossen, Verzicht auf be- 

sondere Riicksicht, vergi8t dariiber seine Mahlzeit 
^ d  erst recht Leckereien und weichliche Launen. 
Oiese Erziehung durch das Leben selbst wird von 
den Kindern ais Erziehung gar nicht empfunden 
Und ist deshalb so wirksam, entlastet auch den er- 
^achsenen Erzieher, bewahrt ihn vor wort- und 
strafenreichen Eingriffen, so dafi er seine Kraft 
auf die Gesamtaufgaben der Erziehung yerwenden 
^ann. Ist erst einmal durch jahrelange Obung mit 
uem Kórper zugleich der Wille gestahlt, dann wird 
*Ur rechten Zeit ganz von selbst auch eine neue 

illensrichtung sich mit gleicher Kraft auf neue
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Aufgaben wenden. Unmerklich wachst das Spiel 
hinaus in den Bereich der Arbeit und dieselbe 
Freudigkeit und Willensstarke wird in das netie 
Gebiet hiniibergerettet. Dieser padagogischen EiO' 
sicht verdankt England seinen kraftvollen Auf- 
schwung.

Ein bisher in Deutschland noch lange nicht gC' 
wiirdigtes Mittel zur Bildung des Willens ist das 
Handwerk. Es gibt wohl wenige Kinder, die eine 
Beschaftigung mit Werkzeug und realem Stoff def 
rein geistigen, an Wort und Gedanken gebundenefl 
Beschaftigung nicht vorziehen. Die Jugend hat eifl 
starkes Bediirfnis nach kórperlich tatigem Lebe*1 
und eine Liebe fur alles Reale, Handgreifliche. 
Es hat auch, ganz allgemein betrachtet, einefl 
hóheren erziehlichen Wert, wenn sich ein Knabe 
oder Madchen irgend ein Gerat, einen Kasten, 
einen Korb, ein TiirschloB, ein Kleid, ein Hand- 
werkszeug und dergleichen aus eigener Kraft her- 
stellt, ais wenn es Gedanken anderer Leute repro- 
duziert. Und darauf kommt es ja in unseren Lern- 
schulen fast durchweg an. Das Schaffen irgend 
eines noch so geringfiigigen Gerates hat immer 
etwas Kiinstlerisches, eben etwas Schopferisches 
an sich. Es gibt fiir den Menschen, wie Sokrates 
einmal sagte, keinen erfreulicheren Anblick, ais 
eine eigene, gelungene Tat. Man freut sich danfl 
nicht des gewonnenen Produktes allein, sonderfl
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auch der eigenen schopferischen Tat, das heiBt 
®bęn des zum handgreiflichen Ziele gefiihrten 
Waien.. Man empfindet das ais eine stolze Kraft- 
oetatigung und einen Kraftzuwachs. Man gewinnt 
damit auch einen vollendeten AbschluB, und das 

es gerade, was dem Willen immer neue An- 
triebe gibt. In der Schule werden unsere Kinder 
uiemals fertig. Das Ziel liegt zu fern. Die einzelnen 

taffeln beim Aufstieg sind nur Vorbereitungen 
ur die nachste. Eine geleistete Handarbeit ist et- 

^at, Fertiges und tragt ihren Lohn nicht in der 
Auerkennung von auBen her, sondern in sich 
®®lbst. Sie verkorpert selbst den Lohn der Arbeit.

ashalb ist ein solcher Kampf mit dem Objekte, 
aJso ein Kampf mit der Natur, der nicht zur Zer- 
storung oder Unterdriickung, sondern zur Meiste- 
rung der Natur fiihrt, eine so vortreffliche Willens- 
schulung. Hier hat es die Jugend mit einem Un- 
abanderlichen zu tun, nicht mit Launen und un- 
^arstandlichen Erziehungsabsichten. Das Holz, das 
Eisen, das Rohr haben nun einmal diese oder jene 
^genschaft. Damit hat man sich abzufinden und 
sje bieten jedem Menschen die gleichen Wider- 
s ande. Und nur durch Einsicht, Ausdauer, Kraft 
jjnd Geschicklichkeit macht man sie sich dienst- 
bar. Darin liegt eine Riickkehr in die uralte Bahn 
^enschlicher Entwicklung. Das ist eine Repetition 
des Kampf es, der kulturschopferisch von Urbeginn
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an gewirkt hat und auch heute noch fort und fort 
wirkt. Das ist also eine naturgemaBe Erziehungt 
dereń Erfolg durch die Geschichte schon yerbiirg* 
ist. Es hat noch keinen Menschen in seiner Ent- 
wicklung gehemmt und geschadet, daB er ein Hand- 
werk ausiiben lernte. Es hat aber Unzahligen schoO 
geniitzt und sie auf diesem Wege auch zu hóhefef 
geistiger Kultur gefiihrt, wenn sie ihreeigeneHafl^ 
zu einem zielsicheren Werkzeug machten und ^  
willigem Dienst des erfahrenen Verstandes zwafl' 
gen. Bei der Handarbeit tritt der ganze Menscb 
in Tatigkeit, Korper und Geist in untrennbaretf* 
Zusammenwirken. Geistesschwache Kinder, die 
jeder formalen, logischen Belehrung unzuganglich 
sind, werden durch Handarbeit erstaunlich i*11 
Reingeistigen gefórdert. Selber machen macht klugi 
selber machen auch urteilsfahig und gerecht frefli' 
den Leistungen gegeniiber. Nur durch eigene A f' 
beit gewinnt man den Ansporn und durch Vef- 
gleich die Fahigkeit, fremde Arbeit zu schatzefl 
und daraus Nutzen zu ziehen. Ein Beispiel dafuf< 
Wer selbst einmal mit eigener Hand einen Stuld 
gezimmert hat, der sieht alle Stiihle der Welt m# 
den Augen des Fachmannes an. Wer ein Buch gfi' 
bunden hat, ist ein gerechter Richter fiir andere 
Bucheinbande. Und so fort. In Amerika hat man 
den hohen sittlichen Wert des Handfertigkeits- 
unterrichts fiir die Jugenderziehung am besten er
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n* .und am weitesten nutzbar gemacht. In der 
We*2 Und in Deutschland słnd Robert Seidel, 

Sf°*ent an der technischen Hochschule in Zurich, 
t a j^chulrat Kerschensteiner in Miinchen, Direk- 

a ŝ  ̂ in Leipzig, Direktor Jessen in Berlin 
d 6 Manner, die sich am starksten fiir Fórderung 
a6S Handfertigkeitsunterrichts eingesetzt haben. 
2e den preuBischen Hofen lernen die Prin- 

nach altem Hausgesetz je ein bestimmtes 
riebf^Wer.!C’ ^ enn erst der Nutzen solchen Unter- 

nies {ur dje Willens- und Korperbildung all- 
ser^ 1-1 erkannt wird, dann muB und wird von die- 
f0r ei.̂ e ker der wirksamste VorstoB gegen unsere 
folg^a ^°gische, einseitige Verstandeskultur er-

bU ^ nsere kirchliche Erziehung leitet die Willens- 
 ̂ , UnS nut ihren kirchlichen Mitteln. Sie will durch 

C h - -  bilden* Durch Hinweis auf das Vorbild 
Sch1Stl U” d seiner Nachfolger. Durch Lob- und 
2 o *!?Ckmittel. das heiBt durch die Vergeltung. Der 
Se-g mg soli das Gute tun, weil er dafur im Himmel 
Weil6*1 kobn empfangen wird, das Bose meiden, 
v \.er sonst dem Teufel und den Qualen der Holle 
^,rfallt. Die kirchliche Erziehung iibernimmt da- 
de‘ eine Punktion, durch die sie mit der Polizei, 
ję m ^taatsanwalt und dem Nachtwachter in Kon-
tu ' re* 2 tr»tt. Mit Religion hat das gar nichts zu 

un. D ie  'christliche Ethik entspricht nur zum ge-

Gur litt ,
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ringen Teile noch einem modernen Empfindefl- 
Man soli das Gute tun, das Bose meiden aus inne- 
rem Rechtsgefiihle heraus, nicht aus Griinden, die 
auBerhalb liegen. Vorbildlich ist der Jugend nUf 
das Lebendige, das, was sie mit allen Sinnen ef' 
fassen und ergreifen kann. Ich habe noch nie einefl 
jungen Menschen kennen gelernt, der sein Lebefl 
nach dem Vorbild irgend einer historischen Gestal* 
gebildet hatte. Nur vóllig irregeleitete und dadurch 
in ihrem jugendlichen Empfinden verwirrte Mefl' 
schen werden sich vornehmen, Christi Nachfolg®f 
zu werden. Gerade tief veranlagte Kinder gerateH 
durch verstiegene religióse und moralische Afl' 
spriiche mit ihrer eigenen Natur in Widerspruch: 
Denn ihre Natur drangt nach freier Entwicklung- 
Lehre und Vorbild fordem das Gegenteil davoO> 
namlich Bekampfung der Triebe, MiBachtung des 
eigenen Wertes, SelbstentauBerung, Selbstverleug' 
nung, und die Folgę davon ist ein unstetes Schwan- 
ken zwischen Wollen und Kónnen, stets neue An- 
laufe und stets neuer MiBerfolg, letzte Folgę: Vef- 
zweiflung oder Gleichgiiltigkeit oder — und daS 
ist wohl das gewóhnliche — Heuchelei und Selbst' 
gefalligkeit. Das ist dann der Typus des bravefl 
Sonntagsschulkindes. Entweder lebt es auch die 
ganze Woche iiber ais Duckmauser und Kirchen' 
heiliger, oder es treibt wahrend der Woche seineO 
jugendlichen Unfug und stellt bloB Sonntags die
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fromme Miene zur Schau. Mit Willensbildung hat 
also diese krankhafte Willensiiberspannung nichts 
z.u scbaffen. Willensbildung muB miBlingen, wenn 
sie aufs falsche Objekt und auf falsche Ziele ge- 
richtet ist. Ein normales Kind kann die christliche 

ehre theoretisch nicht verstehen, praktisch nicht 
eisten und physisch nicht ertragen. Wir kampfen 
eute so hitzig gegen die Schundliteratur: kaum 

eine> die der Jugend so gegen die Natur ist und so 
sehr zum Kampfe gegen sich selbst aufreizen und 

adurch im Innersten zermalmen kann, wie die 
moralischen Geschichten. Es werden darin den 

indern immer Vorbilder empfohlen, durch die sie 
zur Selbstkritik genotigt, zur Nacheiferung ange- 
spornt, zur Erkenntnis eigener Ohnmacht verur- 
eiIt und eben deshalb in ihrem SelbstbewuBtsein 

^ernichtet werden. Wir klagen dariiber, daB die 
heutige Jugend bald maBlos frech, bald unwiirdig 
demiitig sei. An beiden Erscheinungen hat die 
Schundliteratur ihren Anteil. Es ist aber immer 
noch gesiinder, wenn ein junger Mensch durch 
Rauber- und Schauergeschichten zu wilden und 
Phantastischen Streichen verleitet wird, (denn da 
bewegt sich seine Entwicklung immer noch auf 
den natiirlichen Bahnen: Ganze Vólker haben so 
Selebt und gewirkt), ais wenn durch diese fromme 
moralisierende Traktatchenliteratur den Menschen 
das Mark aus den Knochen gesogen wird, so daB
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sie weich, feige und pappig werden. Das Bild des 
demiitig allsonntaglich zur Kirche wallendefl) 
angstlich gehorsamen und scheu um sich blicken- 
den Lammes ist uns aufrechten deutschen Man- 
nern ein Greuel. Man móchte solchem Bengel, s° 
unschuldig er selbst ist, ein paar hinter die Ohrefl 
geben und dazu die Ermunterung, statt zur Bet- 
stunde hinaus auf die Wiese zu gehen und sich mit 
seinen Freunden tiichtig zu raufen.

Jede Erziehung muB zu einer Einheit fiihrem 
Wenn dieses Kapitel im Widerspruch stande zU 
den yorherigen von der kiinstlerischen Erziehung) 
so ware eins von beiden verfehlt oder beides zU- 
gleich. Die kiinstlerische Erziehung hat es abge- 
sehen auf die Harmonie, in die der Mensch mit 
sich und der gesamten Welt gelangen soli. Da® 
gleiche Ziel verfolgt die Willensbildung. Auch sie 
will erreichen, daB der Zogling seine Krafte in sich 
zu einem Gleichklang bringt und sie der Welt 
nutzbar macht. Sie sollen also eingeordnet werden 
in den Weltorganismus und mit am Bau der Welt 
helfen, nicht zerstórend, sondern fórdernd wirkem 
Wer so den Willen lenkt, wird ais brauchbaref 
Mensch empfunden. Auch das gibt einen kiinst- 
lerischen Eindruck. Man braucht in solchen Fallen 
gern das Bild, dafi der Mensch sein eigenes Lebefl 
zum Kunstwerke macht. So besteht also kein W i
derspruch zwischen beiden Zieleń, sie yereinigeh
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sich vielmehr im gleichen Punkte: Alle Krafte zu- 
sammengeschlossen zu einem kunstlerischen Ge- 

ilde, das Leben wie ein Naturprodukt, wie etwa 
ein Baum, an dem auch alle Krafte zur Gestaltung 
des Gesamtbaues zusammenwirken, keine Kraft 

erausfallt und verloren geht, und keine Kraft 
den ganzen Bau zerstórt oder schadigt. Und ais 

Wirkung dieses Baumes der Eindruck eines 
geschlossenen Kunst- und Naturwerkes.

Kunst und Leben, Kunst und Na
tur keine Gegensatze, sondern 

Erscheinungen derselben 
einheitlichen Welt!
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16. Madchenerziehung.

Es versteht sich von selbst, daB fiir die Madchefl' 
erziehung ebenso viel geschehen muB wie fiir die 
Knabenerziehung. Damit ist nicht gesagt, daB das 
Gleiche geschehen miiBte. Wenn das Ziel der Kn&' 
benerziehung sein muB, daB aus den Knaben Voll' 
manner werden, so muB die Madchenerziehung eS 
darauf absehen, Vollweiber zu schaffen. Nun wfr® 
kein faensch behaupten, daB ein echter Mann das 
Gleiche sei wie ein echtes Weib. Aber auch nicht 
behaupten, daB ein echtes Weib was SchlechtereS 
sei ais ein echter Mann. Es hat keinen Zweck, sich 
iiber den Wert und Unwert beider Geschlechtef 
zu streiten. Sie sind beide da und beide unentbehr- 
lich, beide aufeinander angewiesen. Ihre Berech- 
tigung haben sie nur deshalb, weil sie sich er- 
ganzen. Ein Gliick nur, daB jeder Mann aus einefl1 
Weibe geboren wurde. Denn das schiitzt ihn vof 
MiBachtung des Weibes. Wer wird die Quelle seineS 
Lebens gering schatzen!
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Unsere ganze Anschauung der Natur und Welt 
weist uns die sicheren Wege auch fur die Madchen
erziehung. Diese soli den Madchen alles das bieten, 
^a.s zur Entwicklung der in der weiblichen Natur 
begriindeten Krafte dient. Damit kommen wir in 
Widerspruch mit dem neuesten so heiB erstrittenen 
Erfolge der Madchenerziehungsreform. Diese feiert 
es ais endlichen Sieg, daB den Madchen alle Bil- 
dungswege eroffnet werden, die vordem der mann- 
iichen Jugend vorbehalten blieben. Damit sei die 

leichberechtigung des Weibes zur Anerkennung 
durchgedrungen. Die Gleichberechtigung soli und 
wird nicht bestritten werden. Man wird dem Weibe 
a-ber nicht gerecht, man schadigt es in seinem 
Eigensten, wenn man ihm eine Knabenerziehung 
gibt. Umgekehrt wollen wir unseren Knaben nicht 
riach Madchenart erziehen lassen. Uns trifft kein 
Yerdacht, daB wir die bisherige Knabenerziehung 
hberschatzten. Weil wir sie fiir falsch halten, des- 
halb wollen wir wenigstens die Madchen davor be- 
Wahren. Unsere soziale Not hat dazu verleitet, 
Madchen und Frauen mit ins Erwerbsleben ais 
Konkurrenten der Manner hineinzuziehen. Man 
muB das ais Not empfinden und anerkennen, soli 
aber aus der Not keine Tugend machen. Wie die 
^inge heute liegen, sind leider Gottes zahllose 
Madchen dazu verurteilt, im óffentlichen Leben 
Hosenrollen zu spielen, und die Millionen von
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braven ernsten Madchen, die das mit voller Him 
gabe leisten, haben Anspruch auf unsere hóch- 
ste Achtung. Aber sie sollten sich dessen be- 
wuBt bleiben, daB sie Opfer einer entgleisten Kul
tur sind. Und anstatt diesen Ausgleich der Ge- 
schlechter ais Triumph zu feiern, sollten sie ihn ais 
schmerzliche und krankhafte Auflehnung gege° 
Natur und Kultur empfinden und bekampfen. Mafl 
tut dem Weibe kein Unrecht und tritt ihm nicht 
zu nahe, wenn man ihm das Gebiet zuweist, fur 
das die Natur es bestimmt hat. Jede Erziehung, die 
gegen die Naturbestimmung ist, ist im Prinzip ver- 
fehlt. Sie kann und wird gerade solchen Wesen ge- 
fallen und zusagen, die ais Abart der Rasse vordeiU 
in ihrem eigensten Element keine Befriedigung 
fanden. Die Madchenerziehung darf es aber nicht 
absehen auf ehelose und geschlechtslose Weibef 
— das Wort hier wie immer ohne jede leise An- 
klage und Geringschatzung — sondern nur zurn 
Ausdruck des urspriinglich Geschlechthaften gegen- 
iiber dem Mann— ,sie muB jedes einzelne weibliche 
Wesen so heranbilden, daB ihm fur seinen natur- 
lichen miitterlichen Beruf inerster Linie gedient ist. 
Die folgende Generation wird, wie alle friiheren, voU 
Weibern geboren werden. Und die Erziehung hat 
dafiir zu sorgen, daB diese Miitter vollwertig ifl 
jedem Sinne sind. Vollwertig vor allem in ihrem 
kórperlichen Leben. Was den Kórper schadigt, ist
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v°n vornherein ais verkehrt und verderblich ab- 
zuweisen. Wir miissen in die Ferne denken, diirfen 
eme Erziehung nicht auf den Tag und nicht auf 
jj?s Einzelwesen einrichten. In der Mutter leben 
jj® kiinftigen Generationen. Die Mutter bildet den 
Nahrboden, aus dem die Kraft der kiinftigen Ge- 
schlechter erwachsen soli. Eine durch fruhen 

łtz- und Schulzwang verkiimmerte Gestalt, eine 
jungę Mutter von schmalen Hiiften, unentwickel- 
en Briisten, bleichenWangen und iiberreizten Ner- 
ên> eine Mutter, die unter Migrane leidet, unter 
Ugstvorstellungen, nervosem Herzklopfen, Appe- 

1 °sigkeit, schlechten Zahnen, kurzsichtigen Au- 
der es an kórperlicher Haltung, einem festen 

K-nochengeriist, an derben Muskeln, an milch- 
s r°tzenden Briisten, an riistiger Bewegung, an 
gesundem Appetit und einem rechten Uberschufi 
vpn Lebenskraft und Lebensfreudigkeit mangelt, 
®me solche Mutter sollte lieber kinderlos blei- 

en- Denn ihre Kinder werden alle ihre Gebrechen 
uud Schwachen mit ins Leben bekommen. Da aber 
ein Verzicht auf die Ehe von keinem Menschen 
gesetzlich gefordert werden kann, weil er gegen 
uie starksten Triebe ist, so liegt die Verantwortung 
“ei den Erziehern und bei denen, die die staat- 
uchen Bestimmungen und Oberwachungen der Er- 
ziehung zu leisten haben. Der Fehler der bisherigen 
Madchenerziehung, der jetzt noch uberboten wird,

297



Madchenerziehung

besteht darin, daB man Vielwisserei, den Kult tnft 
fremden Sprachen, mit der Literatur, mit dem gas
zeń historischen Ballast mechanisch aus der Kna- 
benschule in die Madchenschule iibertragen hat- 
Bei dieser ganzen geistigen Herrichtung ist es atu 
die Salondame anstatt auf die Mutter abgesehen- 
Unsere Tochter sollen sich beileibe nicht blamiereU 
durch Unkenntnis einer franzósischen Vokabel 
und vor keinem Jiingling erroten, weil sie ubef 
Plato und Sallust nichts zu sagen wissen. Sie solle11 
iiber alles mitreden kónnen und jetzt auch atif 
allen Gebieten mitarbeiten. Kein Mensch wiedef 
miBgonnt ihnen das. Wenn es nur ein Gliick wafe 
fiir sie und andere. Wir Manner leiden ja selbst 
hart unter dieser Talmikultur, und unsere bestefl 
Geister haben uns aufgerufen zum Kampf gege° 
diesen das Leben hemmenden und erdriickendeU 
Historismus. Statt nun froh zu sein, daB wenig' 
stens die Madchen davon frei bleiben, daB wenig' 
stens sie, die zu allen Zeiten der Natur naher stan- 
den, sich eine naturliche Frische und Unbefangen- 
heit bewahren, und daB durch sie die Manner wie' 
der zuriickgefiihrt werden zur Schlichtheit und 
Sachlichkeit des Lebens, statt dessen rennen auch 
sie in unsere geistig iiberheizten Schulen hinein - '  
man yerzeihe mir das Bild — wie Schafe in den 
brennenden Stall. Fiir alle geistig hochgespannteO 
Manner wird das schlicht naturliche Weib stets eio
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Heilmittel sein. Heine, um einen zu nennen, freute 
Slch> daB es noch Wesen gabe, die keine Pandekten 
und keine schlechten Verse im Kopfe hatten, dafiir 
aber Freude an Blumen und an bunten Bandem. 
Die moderne Frau will nicht mehr das Spielzeug 

.r Manner sein, will ihr Leben nicht yertandeln, 
es ebenso ernst und tapfer durchkampfen, 

Wle es der Mann tut. W ir wiinschen ihr und uns 
d^d unserem Volke die vollwertigste Frau. Wir 
kónnen sie uns nicht hoch und stark genug vor- 
s e len. Aber gerade um einen echten Frauentypus 

vom Idealweibe spreche ich nicht gem le- 
ensmóglich zu machen, aus Achtung vor dem 

eibe und vor der im Weibe lebendigen Natur, 
e.,n^pfe ich eine Erziehung, die umgekehrt die 

Arbeit den Frauen ohne Not in die 
ande gibt, dadurch die ewigen Grenzen, die die 
atur selbst gezogen hat, verwischt und das ge- 

fade auf Kosten des Weibes. Kein wahres Talent, 
kem starker Trieb soli und darf gehemmt und ver- 
kummert werden. Welch denkender Mann wird 
e*n bildungsdurstiges Weib von Bildungsquellen 
abweisen? Sind denn aber die zahllosen Madchen, 
die heute im Wetteifer mit ihren Briidern uber 
. s a r  und Xenophon und Plato gebeugt sitzen bis 
ln die Nacht hinein und ihre Jugend mit der Sorge 
Um Examina und AbschluBprufungen beunruhigen, 
s‘nd das wirklich geborene Philologen ? Wir haben
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ja in den Schulen so schon eine Beschaftigung der 
Vielzuvielen mit geistigen Gutern, die dadurch her- 
abgezogen und entwertet werden. Es ist kein 
Mangel an Philologen, an Medizinern, an Philo- 
sophen, vor allem an Asthetikern in Deutschland, 
aber ein groBer Mangel an selbstandigen fiihrendeO 
Kópfen. Glaubt man, daB diesem Mangel durch 
das Heer der studierenden Madchen abgeholfen 
werden kann? Wissenschaft und Kunst diirfefl 
durch die Frauen schwerlich eine Bereicherung 
und Steigerung erwarten. Nur in vereinzelten Fal' 
len, wo das Talent sich selbst durchsetzt; auf diese 
aber darf die allgemeine Madchenerziehung nicht 
zugeschnitten werden. Unsere ganze Kultur krankt 
am Geistigen. Wenn jetzt auch die Madchen und 
Frauen das Schwergewicht ihres Lebens ins reifl 
Geistige verlegen, dann ist eine Degeneration un- 
vermeidlich. Wenn wir mit Recht in der Knaben- 
erziehung eine Riickkehr zur kórperlichen und ans 
Reale gebundenen Erziehung fordem, so ist das 
ein Vorschlag, sich den Frauen zu nahern und deO 
Madchen wieder yollwertige Jiinglinge zuzufuhren* 
Die erschreckend zunehmende Ehelosigkeit istzurn 
groBen Teil Folgę der iibergeistigen Erziehung. Die 
jungen Manner haben, nachdem sie so viele Schul- 
jahre und so viele Examina durchgemacht habert; 
oft die physische und moralische Kraft nicht mehr, 
ein gesundes Weib ins Brautgemach zu fiihren.
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Sie fiirchten sich vor dem jungen Weibe und miis- 
sen es auf Grund ihrer kórperlichen Minderwertig- 
keit. Wenn die Miitter noch vollwertig und voll- 
saftig waren, hatte die Natur immer noch die Móg- 
hchkeit, die Schwache der Vater wettzumachen.

ind beide in ihrer physischen Natur und damit 
*n ihrem Empfindungsleben herabgestimmt und da- 

urch haltlos geworden, dann kann man den Un- 
ergang der nachsten Generationen mit groBer 

lcherheit voraussagen.
Was also, so horen wir erregte und besorgte 

eserinnen fragen, was soli die Madchenerziehung 
ieisten?

Zunachst soli sie die Madchen dem mannlichen 
eschlechte nahe bringen. Ein Gedanke, der in 

dem Wunsch nach Koedukation jetzt starken Aus- 
druck findet. Dieser Gedanke ist richtig ais Abkehr 
v°n der mittelalterlich-klosterlichen Pruderie, Zim- 
Perlichkeit und Lebensfremdheit der Madchen. So 
jetrachtet ist Koedukation etwas Gesundes, Erstre- 
benswertes. Die Madchen soli en das andere Ge- 
schlecht von friihauf kennen lernen, damit sie sic 
selbst diesem anderen Geschlecht gegeniiber ins 
richtige Verhaltnis setzen konnen. Sie sollen die 
unbegriindete Hochachtung verlernen und doch 
auch erkennen, worin die berechtigte und unnach- 
ahmliche^Eigenart des anderen Geschlechtes be- 
steht. Die Jungen werden sich raufen, werden den
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jungen Madchen ihre Ritterdienste anbieten, kui% 
sie werden sich benehmen wie in allen Heldenzeit- 
altern ein Walther Hiltgunde gegeniiber. Das werden 
sie tun ohne jede Belehrung. So spricht die Natur- 
Und die Madchen werden es sich gefallen lassefli 
sich dabei begliickt fiihlen und auch darin wieder 
unbewuBt der Natur ihres Geschlechtes treu sein- 
Es wird ein Wetteifer zwischen beiden Geschlech- 
tern entstehen, aber jedes Geschlecht wird in sei- 
nemGebiete das Hóchste wollen und kónnen. Fiihrt 
es dahin, daB die Madchen kórperliche Uberlegen- 
heit iiber die Knaben erstreben, oder dahin, dafl 
die Knaben an zarten Empfindungen und Schwar- 
merei die Madchen iibertreffen wollen, dann is* 
das schon Verwirrung und Unnatur. Das Vollkorn- 
mene ist nicht nur auf einem Wege erreichbar» 
sondern fur jedes Wesen auf anderem Wege. Zwaf 
nehmen sich die verschiedenen Wesen aus gleichef 
Kost das ihnen GemaBe. Aus demselben Heu holt 
sich das Pferd und der Stier seine Kraft. So kónnen 
auch die antiken Schriftsteller von Knaben und 
Madchen gelesen werden, und beide Geschlechter 
werden aus ihnen herauslesen, was ihrer Natur 
entspricht. Es kann also ein junges Madchen das 
Gymnasium durchmachen und mit diesem Mittel 
ihre weibliche Natur treu und sicher entwickeln- 
Daran ist kein Zweifel. Unser Kampf richtet sich 
nicht gegen die Stoffe, sondern gegen die mit der
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Bewaltigung der Stoffe unabwendbar verbundene 
Methode und Anstrengung. Die Madchen leben 
fchneller und sie sind den Jungen an Entwicklung 
«nmer voraus. Ein sechzehnjahriger Bursche ist 

^*nd verglichen mit der sechzehnjahrigen 
Jungfrau. Wie verkehrt, diese zwar nicht nach 
aem Kalender, wohl aber nach der ganzen inne- 
r?n Entwicklung verschiedenalterigen Wesen an 
euien Pflug zu spannen. Das siebzehnjahrige Mad- 
cnen ist reif fiir die Ehe, steht also bei uns etwa 
i ttn.^ e ênun ẑwanzigjahrigen Mannę gleich. Sie 
1? , lam auch in ihrem Empfindungsleben ahn- 
*C er ais dem siebzehnjahrigen Knaben. Ihr Kór- 

er ôrdert schon vom zwolften, dreizehnten 
a fe an eine durchaus andere Behandlung ais der 

‘ na ên im gleichen Alter. Fiir das Madchen 
jS u^e nnd maBvolle Anstrengung fórderlich, fiir 
en knaben starkę Bewegung fast bis zur t)ber- 

anstrengung. Und selbstverstandlich halt das Gei- 
^ige mit dem Kórperlichen stets Schritt. Da das 
Madchen so viel schneller lebt, so viel friiher altert, 

man mit ihren fltichtigen Jahren des Er- 
Muhens und Bliihens haushalterisch umgehen. Ihr 
. nz ist fliichtiger ais der des Mannes. Ihre Er- 

2ląhung muB deshalb viel sorgsamer vor MiB- 
gnffen geschiitzt werden. Ein instinktmaBiges Ver- 
langen weist das durch Lehr- und Berufsanspriiche 
nnbeirrte Madchen ganz von selbst auf die rechte

- ______Madchenerziehung
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Bahn. Es darf bei der Madchenerziehung no eh 
weniger eingegriffen werden, ais bei der der Kną- 
ben. Der schonende Zartsinn, auf den das Weib 
einen berechtigten Anspruch macht, sollte sich 
besonders auf diesem Gebiet erweisen. Gebt de**1 
Madchen nichts, wonach die Madchennatur nich* 
verlangt. Die kleinen Madchen spielen mit der 
Puppe, ehe sie ahnen konnen, daB die Natur s*e 
zum Mutterberuf schon damit vorbereitet. Heute 
weisen verblendete Frauen es wie eine Entwu*' 
digung ab, daB das Weib nur Mutter oder, wie 
sie verachtlich sagen, nur Geschlechtstier se>* 
GewiB kommt es nicht allein auf diese eine E*' 
fiillung der weiblichen Naturbestimmung an. Abe* 
was es auch sonst in Empfinden, Denken, Handel*1 
und Arbeiten erlebt, wachst aus seiner Geschlechts- 
art hervor, genau wie alles Entsprechende aus de* 
des Mannes. Der Mann ist berufen, das Weib zu 
schiitzen, dafiir finden wir die Beweise auch i*0 
ganzen Tierleben. Das Weibchen liegt im Nest und 
saugt die Jungen. Das Mannchen verteidigt sie 
seinem Leben. Der Krieger ist sich des UrsprungeS 
seiner kriegerischen Kraft und Neigung nicht meh* 
bewuBt. Wenn er an der Landesgrenze steht, so 
kampft er trotzdem in alter Weise fur die daheim 
saugende Mutter. Und so in allem anderen. Und 
so auch das Weib in seiner Interessensphare. Sie 
ist, mag sie nun Mutter werden oder nicht, be-
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Sastet mit den starksten miitterlichen Instinkten. 
lst deshalb geborene Kinder- und Kranken- 

cgerin, geborene Hausglucke, deshalb auf das 
^einhalten, Ausschmiicken und Heimischmachen 

es Hauses und des ganzen Lebens angewiesen. 
as Weib, auch ohne Ehe, leistet den Mannern 
eibliche Erganzung und erlóst damit den Mann 
Us der jj0j. sejner und Halbheit. Je
einer sie sich ihr weibliches Wesen erhalt, um so 
l0SJ:nder wirkt sie auf den echten Mann. Es ist 

d” s Mannern nicht immer und nicht vorerst um 
*e SLt!n^c l̂e Umarmung zu tun. Es wirken in die- 

li h* lnne des Erganzens auf den Mann auch weib- 
e Wesen, denen er ohne jede begehrliche Ge- 

.n en naht, in denen er wunschlos die Erganzung 
’ner Art empfindet. Es ist doch wohl keine Ver- 
rung, wenn wir verlangen, daB die Erziehung 

f as Weib im Weibe rette. Dabei wissen wir uns 
T?1 Von jedem Geschlechtsdiinkel, von jedem er- 

en Vorurteil, von jeder vorgefaBten Maxime. 
W*r. wollen mithelfen, die Freiheit des Weibes zu 
erkampfen. Wir wollen das weibliche Geschlecht 
schiitzen vor falscher Fiihrung. Unsere Wunsche 
JJJ die Entwicklung des Weibes sind freier und er- 
otmen weitere Hoffnungen ais die der Frauen- 
^chtlerinnen. Wir wollen die Frauen nicht da- 

.ch  entwerten, daB wir ihnen nur gleiche Rechte 
m‘t den Mannern geben, sondern wir wollen sie
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dadurch heben, daB wir ihnen besondere, den Man- 
nern unerreichbare Rechte geben. Wir haben i*11 
eigenen Geschlechte einen UberfluB an unvoll' 
kommenen Mannern, es ist nicht notig, noch Suk' 
kurs aus dem weiblichen Geschlechte heranzU- 
ziehen. Wir haben aber eine Sehnsucht, zumal aUS 
dem Sinne unserer Sóhne heraus, nach vollwerti- 
gen Weibern, und wollen durch Erziehung ihf 
Wachstum móglich machen.

Methodische Vorschlage oder Ausarbeitung gaf 
eines Lehrplanes wird an dieser Stelle niemand fof' 
dern. Genug, wenn es gelingt, starkstes MiBtraueU 
zu erregen, Zweifel an der jetzt von Staat und pa' 
dagogischen Autoritaten geschaffenen Erziehung5' 

reform der Madchenbildung. Die Not der 
Weiber ist da. Es gilt alle Kraftan- 

strengung, um die Not abzu- 
wenden, damit das Weib 

sich selbst wie- 
derfindet.
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17- Bildungsanstalten.

. Unterscheidung zwischen hoheren und
&le ^ rer| Schulen sollte es nicht geben. Es gibt 
P C . keine hoheren und niederen Krankenhauser. 

s sind auch die Arzte, die die Erwachsenen be- 
e n̂> s°zial nicht hoher gestellt ais die Kinder- 

jn2. e* Menschenbildung ist eine Aufgabe, die 
V 6m jedem anderen Teil gleichwertig ist. 
•° Sscbulen sollten alle Schulen sein. Denn wir 
*.n a^e Volk. Gelehrte Schulen braucht das Volk 

 ̂a ŝ solches, ebensowenig wie es Kunstakade- 
p  le"  ^aucht. Das gehort schon ins Gebiet der 

achbildung. Wir brauchen Fachschulen, aber die 
mussen auf der Grundlage der Volksschule stehen 
Und durfen keine Klassen- oder Kastenschulen 
sem. Die Bewertung der Schularten muB unab- 

angig gemacht werden von der sozialen Stellung 
er Eltern. Das Gymnasium darf nicht deshalb den 

ajideren Schulen bevorzugt werden, weil es nach 
em Herkommen von den gesellschaftlich Besser-
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gestellten besucht wird. Der Wert der Schule ka***1 
und darf allein nach dem Nutzen bemessen werdefl> 
den er der Jugend schafft. Nutzen natiirlich aucl* 
nicht im auBerlichen Sinne, nicht in Riicksicht a*1* 
Berechtigungsscheine und kiinftige Berufswahli 
sondern in unserem diese ganze Schrift beheff' 
schenden Sinne in Riicksicht auf die Entwicklu**# 
der Personlichkeit. D ie  Schule ist fur jeden ei*1' 
zelnen Knaben die beste, die ihn am besten fordeft* 
Es ist eine Versiindigung an den eigenen Kinder*  ̂
wenn man bei der Schulwahl der Elterneitelkert 
das Wohl der Kinder opfert. Man opfert es abef 
dann, wenn man diese in der Entwicklung ***** 
Lehrstoffen und Lehrmethoden hemmt, die ihref 
Natur nicht gemaB sind. Es gibt keine Schulga*' 
tung fur kluge, keine andere fur unbefahigte Ki*1' 
der, deshalb eben keine vornehmen und minde* 
yornehmen. So lange das Gymnasium besteht, n*ó' 
gen die Kinder dorthin geschickt werden, dera*1 
ganze geistige Anlage und Richtung dem Sprach' 
lich-Historischen zugewandt ist. Das werden be* 
ruhiger sachlicher Priifung yerschwindend wenige 
sein. Man iiberschatze auch ja nicht das, worali 
die Schule so groBen Wert legt: Die positive** 
Kenntnisse. An diesen Kenntnissen istnamlich seh* 
wenig positiy. Sie sind wissenschaftlich meiste**5 
nicht sicher begrtindet und erfahren alljahrlid1 
Korrekturen, so daB unsere Schulkenntnisse scho*1
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widerlegt und vóllig veraltet sind, wenn wir Manner 
Seworden sind. Eine griechische Geschichte, die vor 
zwanzig Jahren geschrieben wurde, ist heute anti- 
quiert. Die griechische Geschichte, die wir heute die 

lfider lehren, angenommen, daB sie durchaus dem 
modernen Stand der Forschung entspricht, ist in 
zwanzig Jahren wieder veraltet. Wir konnen also 

en Kindern bestenfalls historischen Sinn geben.
positiven Kenntnisse haben keinen Bestand. 

r leser historische Sinn laBt sich -aber an jedem
off der Vergangenheit und Gegenwart mit gleicher

Kraft erwerben. Es geniigt ein  Paradigma der Ge- 
fc lchte, um iiberhaupt historisch deklinieren zu 
ernen. In der Erdkunde belastet man das Hirn 

^ nder mit Bevolkerungszahlen. Zehn Jahre 
sPater stimmt keine Zahl mehr. Die Gedichte, die 
Wlr in der Schule lernen, entschwinden uns, teils 
^®il sie sich durch ihre Masse selbst verdrangen, 
teils weil der Sinn fur sie abstirbt. Weshalb laBt 
man Kinder Gedichte lernen, die nur fiirs Kindes- 
ajterWert haben? Uber die der Mann, schon der 
Jjingling lachelt? Weshalb andererseits Kinder 

edichte lernen, fur die ihnen das Verstandnis erst j 
spateren Jahren wachsen kann? Wir haben in 

^eutschland viele bedeutende Manner, die offent- 
uch behaupten, daB sie nicht durch die Schule, 
sondern trotz der Schule zur Bedeutung gelangt 
sind. Unsere Schule bemiiht sich, das Gedachtnis

- _______ Bildungsanstalten ________________
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zu scharfen. Es ist noch gar nicht wissenschaftl^*1 
erwiesen, daB ein starker Gebrauch des Gedach*' 
nisses eine Scharfung herbeifiihre, viel wahrschei°' 
licher ist eine Abnutzung. Die Kenntnisse, die elfl 
Mensch fiirs Leben braucht, holt er sich am bestejj 
selbst aus dem Leben heraus. Gerade so, wie sic*1 
der Kórper aus den verspeisten Stoffen diejenigeIł 
dienstbar macht, die seiner Struktur entsprecheJ1, 
Unsere Arzte empfehlen strenge Nahrungsdiat, ofl' 
sere amtlichen Erzieher wissen aber noch nich*5 
von der geistigen Diiit. Eine Diatetik der Seele hat 
schon mancher Philosoph zu schreiben yersuch*’ 
aber gerade heute ist mir keine bekannt, die & s 
Erziehungswesen in Schule und Haus beherrschte- 
Unsere Schiiler kranken fast alle an Hypertrop^e 
des Gehirnes. Man iiberschatze also ja nicht 
geistige Uberfiitterung mit Bildungsstoffen n°d 
KenntnissenI Die Bildungsstoffe an sich m°gel1 
sehr nahrhaft sein, aber damit ist nicht gesag*’ 
dafi sie den Kindern bekommlich sind. Bekań0*' 
lich kann man Kinder mit Beefsteak und Eiern 
Tode fiittern. Das Gleiche geschieht auf geistigelTl 
Gebiete dadurch, daB man den Kindern nach alt®111 
Rezept das Beste des Guten auftischt und ihne*1 
damit den Geschmack fur das Bekómmliche vef' 
dirbt. Nie ist ein an sich verniinftiger Spruch, 
namlich fur die Jugend das Beste gut genug sei» 
so arg miByerstanden worden. Das Beste flir d‘e
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Jugend ist nicht das Beste, wie es uns Erwachsenen 
crscheint. Wir Erwachsenen schatzen Aeschylos, 
*jIato> Tacitus, Goethe. Darauf paBt aber das Wort, 
aafi es Kaviar fiirs Volk ist, Kaviar auch fur unsere 
Jugend. Fur Kinder ist Milch das Beste, fur grd- 
“ere Schwarzbrot und Eier, nicht aber Hummer, 
gustem und Sekt. Wollte man doch endlich er- 

e^nen» daB es mit der geistigen Diat genau so 
steht, Wie mit der ie£blichen Fiitterung: unge- 
schickte Mischung der Speisen, UnmaBigkeit, zu 
la-stiges Einnehmen, Essen ohne Hunger und auf- 

gezwungene Speisen, zu haufige Mahlzeiten und 
®lne falsche Speisenbereitung und Speisenfolge, all 

as bereitet Beschwerden, verdirbt den Geschmack, 
erzeugt Appetitlosigkeit, das Nahrhafte bleibt un- 
Verdaut und wird durch einen revolutionaren Pro- 
^  jah ausgeschieden. Es ist also durchaus ver- 

ehrt, die Giite der Schule nach der Menge und 
aem absoluten Wert der Lehrstoffe zu bemessen. 

le Schule, wie wir sie erhoffen, wird dafiir sorgen, 
aB die Kinder weniger geistige Kost bekommen, 

ais sie verlangen. Sie wird also einen Hunger nach 
Wissen und Entwicklung bestehen lassen und 
J lrd dadurch, gerade durch das MaBhalten, durch 

le Ruhe und vorsichtige Wahl, durch die Ent- 
fernung des Zwanges und aller Gewaltmittel ein 
jjaturliches geistiges Wachstum ermóglichen und 
begunstigen. Die auBeren Erfolge werden sich fur

_________  Bildungsanstalten
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Paradevorstellungen nicht eignen. Das Beste, was 
ein Mensch geistig erwirbt, ist eine latente Krafti 
die auf Kommando nicht bestellt werden kann, die 
auf die gebietende Stunde wartet. Alles Reifen» 
auch im Geistigen, braucht seine Zeit. Alles GroBe 
wachst langsam. Alles Schóne gedeiht ohne Zwang- 
Es ist noch nie ein Mensch zu Bedeutung dadurch 
gelangt, daB man hinter ihm mit der Peitsche 
stand. Dann werden freilich viele Kinder in def 
Schule bescheidene Erfolge haben, aber die Schule 
ist ja nur der Anfang und die Vorbereitung deS 
Lebens. Wer wissen will, was eine Schule taugt> 
der sehe sich nicht die abgehenden Schiller, son- 
dern die Manner an, die vor zwanzig bis fiinfziS 
Jahren die Schule verlassen haben. Erst der reife 
Mann kann die Probe auf die Schule geben. Al* 
besten die Schule, die uns viele begliickte Greise 
schenkt. Dann wird erst wahr werden, was jetzt 
zur lacherlichen Phrase geworden ist, daB die Kin- 
der nicht fiir die Schule, sondern fiirs Leben lernen- 

Die Schulen, welche, mogen sie noch so hoch- 
tonende Namen haben, die Jugend kórperlich und 
geistig erschópfen, sind schlecht. Die Schulen, i*1 
denen die Jugend kórperlich und geistig frisch 
bleibt, sind gut. Die besten Schulen in Deutschland 
werden deshalb wohl die sein, wo die geringsten 
Anspriiche gemacht werden. In anderen Schulen 
mit hohen Anspriichen sorgt die natiirliche Ab-
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Wehr normaler Kinder dafttr, daB sie durch Un- 
aufmerksamkeit und Faulheit der Schiller noch 
ertraglich werden. Ein bekannter Padagoge sagt 
J êhr witzig ais zutreffend: Ein ordentlicher Jungę 
aŁ>t sich nicht iiberburden. „Ordentlicher Jungę?“ 
ahei aber, ganz gegen den Geist der Schule, einer, 
er den Schulpflichten nicht entspricht und deshalb 

v°n der Schule mit sittlicher Entriistung, mit allen 
^°glichen Strafen verfolgt wird. Wir diirfen mit 
J/Ucksicht auf die Moralitat unserer Jugend die 
schule nicht so einrichten, daB nur die Pflichtver- 
gessenen ais normal gelten oder auch, daB die 

ormalen stillschweigend zur Pflichtvergessenheit 
ermutigt werden mussen.

Ein tiberblick iiber samtliche Schulgattungen 
j.f-r gar eine Statistik oder Kritik gehort natur- 
/ c . nicht hierher. Aber die L a n d e r z i e h u n g s -  

.eittle ^erdienen eine Ausnahmebehandlung, weil 
Sle modernen padagogischen Wiinschen entgegen- 
2ukommen trachten.

Es liegt ihnen der ehrliche Wunsch zugrunde, 
°le Jugend geistig zu entlasten und durch gute 
k°rperliche Pflege fern von den GroBstadten und 
Jn freier Natur den Schadigungen unseres verirrten 

ulturlebens entgegenzuwirken. Sie haben aber 
alle e‘n schweres Hemmnis in dem auch ihnen auf- 
erJegten Berechtigungswesen. Wenn schlieBlich 
auch von ihren Schiilern dieselben Examina be-
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standen werden sollen, wie von denen in anderen 
Schulen, dann wird sich auch an den Anspriichen 
wenig andern lassen. Mit Methodenwechsel sin® 
keine Wunder zu wirken. Die lateinische oder frafl' 
zósische Grammatik hat ihre Schwierigkeiten, die 
kein Lehrer wegschaffen kann. Vokabeln miissen 
gelernt werden, und keine Methode beseitigt diese 
Miihe. Es bleibt also nur die bessere Luft, bleiben 
die kleineren Klassen, damit die eingehendere pef' 
sonliche Beurteilung und Behandlung.

Dem stehen aber auch allerlei Bedenken gegefl' 
iiber: Einmal das Allerwichtigste, daB die Kindef 
dem EinfluB des Elternhauses entzogen sind. Wef 
den Segen der hauslichen Erziehung nicht kennt 
oder anerkennt, versteht von Erziehung iiberhaup* 
nichts und was er iiber Erziehung spricht, ist eitel 
Geschwatz. Wir wollen uns doch nicht von def 
Spekulationssucht oder dem Sonderlingtum vef' 
irrter Padagogen den Kopf verwirren, nicht die 
gesunde Vernunft verdrehen lassen. Kinder ge' 
horen ins Elternhaus. Und nur wenn das Eltern- 
haus briichig geworden ist, kann das Landerzie' 
hungsheim einen Ersatz geben. Dabei aber muC ê 
das Landerziehungsheim seine erste Aufgabe darin 
suchen, Familiencharakter zu schaffen. Dazu ge' 
hort in erster Linie eine Mutter. Mit anderen Wof- 
ten, ein verheirateter Direktor. Die Erfahrungen> 
die ein Kind im Landerziehungsheim sammelt)
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diirfen nicht in Widerspruch zu unserem ganzen 
sozialen Leben stehen. Auch darin besteht eine 

efahr, die bis jetzt wohl wenige erkannt haben, 
daB sich in den Landerziehungsheimen, diesen 
neuen und kiinstlichen Gebilden, Lebensformen 

1 den, fur die es spater nach Verlassen der Schule 
keine Verwendung gibt. Die kiinstlich geschaffe- 
nen Gruppen oder Familien, wie man es nennt, 

kónnte auch Rotten sagen, haben Ahnlich- 
"eit niit studentischen Korporationen, sind aber 

^°ch bedenklicher ais diese, weil sie in so friihem 
ebensalter einen schadlichen Korpsgeist pfle- 

S^n. Ein kiinstlich geziichtetes Kliquenwesen ver- 
schliefit dem Kinde die Móglichkeit, mit den AuBen- 
stęhenden in zwanglosen Verkehr zu treten, sich 
sęinen Verkehr frei zu wahlen und nahrt in ihm 
®men vóllig gegenstandslosen Diinkel, ais wenn 

Jungę, weil er nun etwa eine rotę oder griine 
d ẑe tragt, etwas Anderes oder Besseres ais die 

WeiBmiitzer ware. In den offentlichen Schulen 
wifkt diesem Kliąuengeist das Elternhaus ent- 
Segen, wo doch die wirklichen Lebenswurzeln ru- 
hen> ferner der lockere Zusammenhang der Klasse, 
der EinfluB der Lehrer und der haufige Klassen- 
wechsel.

Eine weitere Gefahr der Landerziehungsheime 
wie aller Internate liegt auf dem Gebiete destGe- 
schlechtlichen. Die drangende Natur findet keine

_ Bildungsanstalten
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rechte Ablenkung und jedenfalls keine Auswege- 
Dafiiristniemand verantwortlich zu machen. Aber 
die Tatsache besteht, daB in Waisenhausern, Inter- 
naten, Kasernen, auf Schiffen und auf solchen An- 
stalten, wo Massen gleichen Geschlechtes zusam- 
menleben, geschlechtliche Verirrungen ihr Heim 
und ihre Pflanzstatte haben. Keine noch so strenge 
Aufsicht, kein noch so naturgemaBes Leben kann 
diese Tatsache aus der Welt schaffen. Kein Er- 
fahrener wird das bestreiten. Und auch bei den 
Landerziehungsheimen gilt es den Blick iiber die 
Schulmauer hinaus zu richten. Was wird aus den 
asketisch Zuriickgehaltenen, wenn sie dann im 
jahen Wechsel in die GroBstadt kommen? Wird 
es ihnen nicht ergehen wie den urkraftigen Ger- 
manen, die, aus ihren Waldern nach Rom ver- 
schleppt, dort der Uberkultur erlagen ? Diese Flucht 
vor der Kultur, in die trotzdem zuriickgefiihrt wer- 
den muB, kónnte das tjbel nur vergróBern. Ja, 
wenn man die jungen Leute, die in entlegenen 
Landerziehungsheimen aufwachsen, dann auch in 
derselben Umgebung ihr Leben fiihren lieBe! Das 
ware etwas anderes. Aber sie kommen —  zuge- 
geben: mit starkeren Kraften —  in die Kultur 
zuriick, und werden vielleicht gerade durch ihren 
Kraftreichtum zur Ausschreitung verleitet werden. 
Es sind nicht die von Geburt aus Starksten, die 
das Leben am besten bestehen, sondern sehr haufig
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die, die bei schwacher korperlicher Anlage von 
friih auf zur Vorsicht, zum MaBhalten, zur Selbst- 
2Ucht gezwungen sind.

Diese Gefahren, die hier absichtlich grell be- 
leuchtet werden, lassen sich einschranken, wenn 

das Landerziehungsheim in die Nahe von 
Stadten bringt und dadurch immer den Zusammen- 
hang mit der Kultur bewuBt erhalt, und vor allem,
Wenn man dem Landerziehungsheim den Charak-
*er des Familienheims gibt, wobei alle Krafte des 
Gemiites ihre naturliche Pflege finden. Deshalb sei 
djese Schulgattung all den Eltern empfohlen, dereń 
Kinder im Stadtleben verkummern, andererseits 
f°llten Staat und Gesellschaft dafiir sorgen, daB 
ln groBer Zahl Landerziehungsheime entstehen, 
die die zeitgemaBen Reformen durchfuhren. Dann 
Werden diese Schulen eine groBere Stetigkeit der 
Lehrer, der Schiller und des ganzen Lebens ge- 
Winnen und dadurch erst ihren Aufgaben gerec 
Werden.

K a d e t t e n s c h u l e n  sind Fach- und Standes- 
schulen, leisten ais solche aber Bedeutendes und 
Werden, verallgemeinert, bessersein ais alleanderen 
ietzt bestehenden Schulgattungen. Denn sie kom- 
*nen dem lebendigen Trieb der mannhchen Jugend 
entgegen, fordem sie und erregen am wemgsten 
nnberechtigte Wiinsche. Ihr Fehler besteht darin, 
daB sie noch mit den anderen gelehrten Schulen
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kokettieren und sich von Gymnasialoberlehrern 
die geistige Kost und das Pensum vorschreibefl 
lassen. AuBerdem spricht auch gegen sie die Ab- 
trennung vom Familienleben und der Internats- 
charakter mit den damit untrennbar verbundenefl 
Gefahren. Die Kadettenschulen mogen ais Vorbe- 
reitung fur unseren Offiziersstand dasalles so brau- 
chen, wie es besteht, aber das, womit sie fiir die ganze 
Volkserziehung vorbildlich werden konnten, liegt 
auBerhalb ihrer Sonderinteressen. Das Ergebnis 
dieser Schulen ist trotzdem erfreulich. Der Offiziers
stand liefert uns den besten Typus des deutschen 
Mannes. Und worin besteht dieser Vorzug? In der 
Entwicklung aller echt mannlichen Tugenden: 
Kórperliche Ausbildung undGesundheit, Tapf erkeit, 
sicheres Auftreten, Selbstbeherrschung, Gemein- 
sinn, gute gesellschaftliche Formen. Das alles frei- 
lich auf enge Grenzen beschrankt und durch Uber- 
treibung oft der Karikatur genahert. Dieser Gefahr 
unterliegt aber leicht jede Standesbildung und je- 
der stark herausgebildete Charakter.

Ais Schule der Zukunft wunscht man vielfach 
schon in Deutschland die nationale E in h e its -  
sch u le . Man versteht darunter einen Unterbau, der 
allen Schiilern aller Stande gleiche Bildungsstoffe 
gewahrleistet, und darauf etwa vom vierzehnten 
Lebensjahre an eine Gliederung von nahezu Fach- 
schulcharakter. Der Gedanke ist in Amerika schon
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durchgefiihrt und bewahrt sich dort. Der groBe 
utzen einer solchen Einheitsschule bestande dar- 

wir eine grundlegende einheitliche Volks- 
Wdung gewannen und daB sich der Aufstieg der 
^nder aus allen Volksklassen in die hoherenSchul- 
arten ohne Schwierigkeiten und ohne alle Gewalt 
v°ilziehen kónnte. Man hatte dann Berechtigung 
fU ^er Hoffnung, daB keine geistige Kraft des Vol- 

verloren ginge. Da aber die geistige Kraft das 
' htigste Kapitał des einzelnen wie des ganzen 

0 kes ist und jeder Verlust eines Talentes oder 
®lner starken Energie eine nationale EinbuBe, so 

a en wij- ajje ejn gieiches Interesse daran, daB 
le geistigen Schatze, die in unserem Volke latent 
legen, ans Licht gebracht und nutzbar gemacht 

Werden. Dann hatten wir auch die wahre Volks- 
sęhule, die von Standes- und Klassenunterschieden 
JJichts weiB und nur Unterschiede der Begabung 

ennt. E s ist demokratischer Geist, der diese 
Schule fordert, aber aristokratischer Geist, 

den sie schaffen wiirde. Denn das 
bedeutet Auslese der Besten,

Zuchtung eines gei
stigen Adels.

._________  Bildungsanstalten
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18. KSrperkultur.

Fiir den modernen Erzieher gibt es keine Trefl' 
nung von Korper und Seele. Deshalb ist von defl1 
Korper erst hier zusprechen, nachdem wir uns iibef 
die Ziele der Erziehung verstandigt haben. Denn 
vom Geistigen ausgehend, werden wir immer wiedef 
auf den Korper, das Organ des Geistes, zuriick' 
gefiihrt. Wir konnen unsere Erziehungsaufgabetl 
nur dann leisten, wenn wir dem Geiste den sicherefl 
Riickhalt am Korper geben. Wir wiederholefl- 
Korper und Geist sind eins. Aber man yergiBt u1 
der Schule leicht, weil es sich da vorwiegend fl111 
geistige Entwicklung handelt, den Korper mitzA' 
nehmen und laBt ihn verkiimmern und mit karg' 
licher Pflege vorlieb nehmen. Zwei Stunden Tur' 
nen und vierzig Stunden geistige Arbeit, das haltefl 
unsere amtlichen Schulen fiir zulassig und aUs' 
reichend. Die Wechselwirkung zwischen Korpef 
und Geist ist zwar durch die Wissenschaft und Er- 
fahrung langst festgestellt, aber eine falsche Tra-
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jtoion laBt die notwendige Nutzanwendung dieser 
f-rkenntnisse noch immer nicht zum Ausdruck 
korrimen. Die Griechen, die man zu lieben vor- 

t, konnten sich einen gesunden und schónen 
eist nur in einem gesunden und schónen Kórper 
enken. Die haBliche Erscheinung des weisen So- 
rates empfanden sie ais eine Paradoxie. Sie konn- 
.n sich dieses Ratsel nicht erklaren, so sehr waren 

Sle daran gewóhnt, den Kórper ais das Instrument 
2u betrachten, auf dem die Seele spielt. Die deut- 
s ĥe Bildung mit all ihren Verirrungen wird ver- 

wenn man sie ais Produkt eines kórper- 
lch vernachlassigten Volkes ansieht. Man merkt 

j S Ul*seren philosophischen Systemen, unseren 
ehrbiichern, unseren gesellschaftlichen Formen, 

U.nserem gesamten óffentlichen Leben an, daB wir 
em durch Schul- und Berufsleben an die Stube 

ên Schreibtisch gebundenes Volk sind. 
lr sbid einmal wieder zu Pharisaern und Schrift- 

gelehrten geworden. Es fehlt uns an Muskel- und 
flervenkraft. Unser Blut ist yerdickt, unser Kopf 
^ om nien, unsere Augen sind triibe und mit 
pfdlen bewaffnet. Der Verbrauch von Schweizer 

lllen ist zu groB. Wir miissen uns erst wieder an 
łrische Luft und an starkę Bewegung im Freien 
gewóhnen. Wir miissen erst wieder kórperlichen 
p ° lz bekommen und die Schónheit des Kórpers ais 
^fbcht empfinden. Wir sinddoch selbst yerantwort-
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lich fur unsere Erscheinung und fur unser Gęsich*- 
Die Ziige sind uns angeboren, fur den Ausdruck 
habenwirzusorgen.Es ist unsere Sache,daB wir ge' 
sund, bliihend, tatkraftig und lebensfroh aussehen- 
Das konnen unsereMitmenschen von uns yerlangen- 
Es hat nicht jedermann das Recht, mir den Anblich 
eines yerkummerten, vergramten und korperlich 
yernachlassigten Menschen vor die Augen zu 
stellen. Wenn wir Bildung, das heiBt geistige Bil- 
dung, yerlangen, so diirfen wir mitgróBerem Rechte 
eine gebildete Erscheinung fordem. Ein yernach- 
lassigter Korper ist nicht weniger abschreckend
ais eine yernachlassigte Seele. Er drangt sich un- 
seren Blicken nur noch starker auf. Unsere 
zieher wuBten von alledem nichts. Unsere Volks- 
sitte arbeitete all dem entgegen. Der Stammtisch' 
philister ruinierte seit Jahrhunderten durch iibef- 
maBigen BiergenuB in einer tabakerfiillten Luf* 
seinen Geist und damit natiirlich auch seine auBefe 
Erscheinung. Mit Kartoffel- und Bierbauchen ist 
eine wahre Kultur unvereinbar. Ich lasse mir auch 
nicht gern asthetische und moralische Vortrage 
von einem Lehrer halten, der griine Zahne ur»d 
schmutzige Nagel und ein Gesicht yoller Pickel und 
Mitesser hat. Hautpflege ist dringlicher ais das 
Lernen von Kirchenliedern. Ein gesundes und bleH' 
dend weiBes GebiB ist fiir das Leben wertvoller ais 
ein Schatz von Bibelspriichen. Wir wollen doch
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ndhch einmal mit der ganzen leibfeindlichen 
taffenerziehung, die uns die Ehrfurcht vor un- 

J"rem Leib geraubt hat, in Deutschland aufrau- 
. ^  und die Menschen nur fur halb ansehen, die 
c selbst durch einseitige Geisteskultur zu Halb- 

^enschen degradiert haben. Es ist ein Gebot der 
Aristlichen Nachstenliebe, die Kinder zur Pflege 
. r®s Leibes und zur Ehrfurcht vor ihrem Leib zu er- 

j ®n- Korperlicher Stolz ist auch das beste, viel- 
sei,Cht das einzige Schutzmittel gegen korperliche
eufk rniedrigung- Nicht allein undnichtvorallem
L 'k es ândene Examina, sondernschónentwickelte 

ei er und ein gesundes kórperliches Leben muB 
Seel^U*en<* a Ŝ ^ rer Entwicklung vor der
. de stehen.
p *nnB also eine ganz neue Erziehungspraxis 
^eschaffenwerden, um alldenberechtigten undnot- 

endigen Anspriichen des Kórpers zu dienen. Un- 
/ f*  Kinder miissen die Hautpflege, Pflege der 

a ne, Haarpflege, Entwicklung der Muskulatur, 
°rperliche Haltung und Anmut und eine vollige 

^errschaft iiber ihren Korper ais selbstverstand- 
c e Forderung empfinden. Es ware zu wiinschen, 
aB jeder Knabe reiten, schwimmen, rudern, se- 

geln> radfahren, ebenso auch schieBen, springen, 
J erfen, skilaufen, rodeln, boxen und fechten lernte. 

as gibt ihnen den rechten persónlichen Stolz. Sie 
nhlen sich dann jeder Lebenslage und jeder Ge-
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fahr gewachsen, fiihlen sich berufen, den Schwa- 
chen beizustehen, die Frechen zu bandigen un 
óffentliche Zucht und Ordnung zu halten. HeU e 
yerzichtet ein kórperlich unentwickeltes Volk aU 
Selbstschutz und ruft nach der Polizei, wird dazU 
sogar durch eine mattherzige Gesetzgebung 
pflichtet. In England und Amerika sucht und schaf 
der Mann sich selbst sein Recht, wenn’s notig ‘s ’ 
mit geballter Faust. Wo bei uns, wie im Studentek' 
leben, ein solcher Selbstschutz geiibt wird, artetef 
zumeist in herausfordernden Ubermut aus. Ruhige 
Kraft aber tritt niemandem zu nahe, dient delT1 
Frieden und schutzt die Ordnung. Es ist kein 2 ° ' 
fali, daB Luther, Goethe und Bismarck kórperlię 
bevorzugte Manner waren. Man denke sich elti 
ganzes Volk von kórperlich so gesunden Manner11 
und Frauen und małe sich aus, wie gesund dan11 
auch das gesamte vólkische Leben sich gestaltefl 
miiBte! Wir sind mit unserer geistigen Bildung 
dieTinte geraten und dem meisten, was ein sichere® 
kórperliches Auftreten regeln kónnte, dient je*z 
ein miihseliger Apparat von Schreibarbeit nn 
Aktenmaterial. Die Selbstverwaltung in FamUie’ 
Gemeinde, Stadten und Staaten beruht letzten 
Grundes auf der Tiichtigkeit zum Selbstschutz- 
Wir haben uns in Deutschland selbst entmundig*' 
haben uns der giitigen und weisen Fiirsorge &et 
hochlóblichen Behórden anyertraut. Wir lassen
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J|ns regieren; und das alles wurzelt im Korper- 
hchen.

^er Kórper lag so in Acht und Bann, daB man 
° ach seinen wichtigsten Bedingungen zu fragen 
Verlernte. Denn wer fragte und fragt heute noch, 
^sgenommen wenn er schwer erkrankt,nach dem 
I .1?  gemaBen Klima, nach der rechten persón- 
lc en Diat in Speise und Trank und nach der gan- 

l en ^ r  seine Natur passenden Lebensfuhrung ? Die 
orderungen des Korpers gelten immer ais un- 
esentlich. Das Geistige geht vor. Was jemand 

°^er liest, daraus beurteilt man seine
1 dung. Was jemand iBt und trinkt oder nicht iBt 

iiK *r*pkt, das soli gleichgiiltig sein? Oder man 
ertreibt das Essen und Trinken wieder zur Scha- 

*gung des Korpers und fragt dabei nur nach Ge- 
j C rtlack und augenblicklicher Stimmung. Immer 
s es der Korper, der zu biiBen hat. Teils erkrankt 

er> teils verliert er Form und Gestalt. Damit hangt 
^?g fusammen der verwilderte Geschmack, der 
łch in Kleidung und Modę auBert. Auch da fehlt 

f.s an persónlichem Stolz, iiberhaupt an person- 
jj5hem Empfinden. Unsere Damen lassen sich ihre 
JJoden von Pariser Dirnen yorschreiben. Auch wir 
■ MSnner sind ganz der Willkiir unserer Schneider 
ausgeliefert. Unsere Kleidung ist nicht nur ge- 
chmacklos, sie ist auch ungesund. Schuhe, Kor- 
ett> Wollhemden, steife Kragen, Zylinder, schwere
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Filzhiite, alles das ist gegen die Schónheit, G esu n d -  
heit und gegen den guten Geschmack. Die Vef- 
suche, Reformen einzufiihren, stoBen auf Spott 
und scheitern, weil das Bedurfnis nach person- 
licher Korperkultur in unserem VolksbewuBtsein 
kein Verstandnis findet. Solange wir keine refof' 
mierten Korper haben, ist mit Reformkleidern 
auch wenig geniitzt. Schón entwickelte Korper ef- 
tragen zur Not auch geschmacklose Kleider, «n' 
entwickelte und miBgestaltete Korper werden durch 
keine Kleidung schón.

Unsere heutigen Schulen kónnen diese W i#' 
sche nicht erfiillen, weil sie dafiir Zeit und Sti#' 
mung brauchen. Es wird auch jedergerechteSchnl' 
mann diese Forderungen abweisen mit der Be- 
griindung, daB darunter die Bewaltigung des Schul' 
pensums leiden wiirde. Darin zeigt sich die gafl2e 
Verirrung unseres Bildungswesens. Wenn zufl1 
Notwendigsten, zumLeben selbst, keine Zeit bleibt, 
wofiir in aller Welt ist die Zeit dann da? Machei1 
wir doch endlich Ernst mit dem bis zum UberdrU  ̂
zitierten Worte von dem gesunden Geist in de# 
gesunden Leibe! Gesundheit und Schónheit 
ais ein  Begriff empfunden werden, beiden geme#' 
sam gedient werden. Deshalb hat die modernę 
Korperkultur, haben auch die Schónheitsabende* 
haben die Sonnen- und Luftbader ihre volleBerech- 
tigung, nurschade, daB man diese ernsten Aufgaben
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2u Schaustellungen benutzt und sie dadurch ins Be- 
des Possenhaften und Sensationellen zieht.

Sache ist viel zu ernst und miiBte mit derselben 
^he, Sachlichkeit und Energie vertreten werden, 

j^it der bisher die rein geistige Kultur in Schule und
Haus gepflegt wird.

S° wenig wir hier die wissenschaftlichen Lehr- 
stoffe im einzelnen aufzahlen und behandeln konn- 
en> ebensowenig diirfen wir aus dieser Erziehungs- 

Jehre ein Handbuch fur Korperpflege machen. Wer
Notwendigkeit unserer Forderungen erkennt, 

Ĵ lrd Mittel und Wege finden, sich im einzelnen zu 
®|ehren und das seinen Kindern Gemafie auszu- 

wahlen. Wozu auch sind unsere Arzte da ? Und wo- 
2u hat jeder einzelne Mensch seine Vernunft, seine 

lgbe zu den Kindern und all seine Sinne?
Ais erster Grundsatz muB gelten, daB die Erzie- 

hunS in Schule und Haus kein Kind korperlich 
schadigen darf. GeistigeWerte werden dur ch korper- 
lche Schadigung viel zu teuer erkauft und selbst 

entwertet. Erziehung soli und muB unter allen Um- 
standen Wohltat sein. Es gibt keine Wohltat, die sich 
ais korperliche Schadigung auBert. Wenn unter 
aiesen Forderungen die jetzigen Schulanspruche, 
alle bestehenden Erziehungssysteme zusammen- 
brechen, dann sollen diese draufgehen, nicht aber 
j"e Kbrper. Wenn einzelne Starkę der Schule ohne 
korperliche Schadigung gerecht werden, so beweist
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das nichts zu dereń Gunsten. Die Schule ais ZwangS' 
anstalt, die fur alle Kinder gilt, mufi auch alle 
Kinder fordem, nicht nur geistig, wie man an- 
nimmt, sondern auch kórperlich, oder wie W‘r 
sagen, da wir diesen Unterschied nicht gelten las- 
sen: die gesamte Persónlichkeit des Kindes.
< Doch genug der Worte. Wer uns noch nicht 
verstanden hat und unsere Anspriiche noch nicht 
gelten laBt, der ist nicht zu belehren und den mogę 
die Tatsache kranklicher Kinder, ihr verdrosseneS 
Leben oder friihes Hinwelken klug machen.

Die Einfiihrung einer neuen Kórperkultur muh 
vor allem mit der Beseitigung von ererbten Fehlerfl 
der Ernahrung, Kleidung und gesamten Sitte be- 
ginnen, ohne daB deshalb wertvolles Erbe angetastet 
werden darf. Ais deutsche Erbfehler kennen wir die 
Vóllerei und Trunksucht, das Sichgehenlassen ifl 
Haltung und Worten. Wissenschaftliche und sta- 
tistische Untersuchungen haben uns erst die Augefl 
geóffnet: Wir kennen jetzt die furchterliche Ver- 
heerung, die Alkohol, Nikotin und ais Folgę unzu- 
reichender Haut- und Kórperpflege dieTuberkulose 
unter denMenschen anrichten.Seit wir dieses Wissen 
haben, ist der Begriff von Erziehung und Bildung 
vollstandigverschobenworden. Was niitzt uns alles 
Wissen und alle Asthetik, wenn ein schwacher 
Kórper das Leben triib und traurig macht oder ihm 
gar einen jahen AbschluB, sei es im Delirium, sei
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®s durch Lungenschwindsucht bereitet? Erst muB 
as Haus festgebaut sein, ehe man an seine Aus- 

schmiickung denken darf. Erst ein starker und ge- 
sunder Leib, damit^ ein gliicklicher Geist darin 
w°hnen kann. Alle Trink-, Speise- und Kleider- 
^forrnen haben sich deshalb nach den Anfor- 
Jerungen der Hygiene zu richten und die Arzte 

aben hier ais Erzieher zu wirken und die Fiihrung 
ms ^eich des Schonen zu tibernehmen. Wiinsche 
Und Ziele der Kiinstler und Arzte werden sich be- 
Segnen: der gesunde Mensch ist auch der schóne.

s &ibt keine Schonheit des krank Hinwelkenden.
1 Hierher gehort auch der Kampf gegen die Ge- 
schlechtskrankheiten. Mit der sittlichen Entrii- 
s Ung allein ist hier gar nichts getan. Der Appell 
an- dąs Reinlichkeitsbediirfnis der Jugend ist be- 
rechtigt, wird aber nur in Ausnahmsfallen dau- 
arnde Nachfolge finden. Die Natur ist starker ais 

Wille. In derBibel heiBt es: Der Geist ist willig, 
a das Fleisch ist schwach. Wir fassen es anders: 

und Leib vereint drangen zur geschlecht- 
lchen Betatigung. Der Starkę soli und will sich 

Propagieren. Das ist sein Naturberuf. Die Askese 
Wlrkt den Gesetzen der Natur entgegen. Es kann 
Unmóglich ein Verdienst sein, die Entwicklungs- 
^ tte  freiwillig abzubrechen und somit die Lebens- 
traditi0n mit Vernichtung zu beenden. Schafft uns 
rechtzeitige Ehemoglichkeiten, und die Natur wird
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ais Tugend ausiiben, was ihr heute ins Siinden- 
register gebucht wird. Solange eine verirrte Gesell- 
schaft es duldet, daB jungę Manner erst mit defl1 
dreiBigsten bis vierzigsten Lebensjahr einen Haus- 
stand griinden k o n n e n , so lange wird die Prostitu- 
tion und das Konkubinat bestehen. Solange dies® 
beiden aber bestehen, haben Staat und Gesellschaft 
die Pflicht, die dadurch drohenden korperlichefl 
Gefahren zu bekampfen. Man lasse alle sittliche 
Entriistung beiseite. Es gibt geborene Dirnen, die 
das Gejammer ihrer sittlichen Schwestern einfach 
nicht verstehen. Sie suchen den Geschlechtsver- 
kehr und vergehen vor innerer Glut, wenn sie ih*1 
nicht finden. Unsere gute Gesellschaft hat keine 
Ahnung von der Morał oder Unmoral der Prosti- 
tuierten. Ludwig Thoma hat das Verdienst, uns ei*1 
wahres Bild aus dieser Lebenssphare gezeichnet 
zu haben. Sein Schauspiel ,,Moral“ ist das beste, 
was wir seit Jahrzehnten auf der deutschen Biihne 
gesehen haben, wenn man den Wert eines Kunst- 
werkes nach dem Gehalt der Wahrhaftigkeit zu 
messen hat. Es gibt in der breiten Masse unsereS 
Volkes eine sexuelle Morał, die sich um die Pasto- 
rensittlichkeit und die der Madchenschutzvereiue 
gar nicht kummert. Der Fali, der das Entriisteo 
aller Sittlichen erregen wird, daB namlich viel- 
jahrige Prostituierte spater schlichte Handwerkef; 
Seeleute und andere brave Leute des Volkes hei-
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9̂-ten und dann rechtschaffene Hausfrauen und 
Miitter werden, ist auBerordentlich haufig. Im 
Volke versteht man gar nicht, weshalb ein Mensch 

Natur so harten Zwang antun soli. Die 
utter sind nachsichtig gegen ihre Tóchter, da 

®le oft selbst vor der Ehe geboren haben. Unsere 
andbevolkerung sieht es ais normal an, daB sich 
as Liebespaar erst von der gegenseitigen Frucht- 
arkeit iiberzeuge, ehe sie sich zur Ehe verpflich- 

,eri* k)ie ganze christliche sogenannte Sittlichkeit 
nur zum Schein da. Die Oberschicht unseres 

°lkes ist nur vorsichtiger in Wahrung des Schei- 
nes- Bas heiBt auf deutsch: unehrlicher, verloge- 

(vgl. Ludwig Thomas ,,Moral“ )> der a^er- 
bchsten Schicht und bei unserem Adel bricht 
ann wieder eine selbstyerstandliche Natiirlichkeit 

, Urch; ich weiB von einem osterreichischenAristo- 
raten, der unter seinen Standesgenossen wohl an- 

Sęsehen und geduldet war, der in Freundeskreisen 
Geburt seines hundertsten unehelichen Kindes 

eierte und testamentarisch anordnete, daB ihm 
beim Begrabnis alle hundert Kinder das Geleit 
geben sollten. Und also geschah es. In Offiziers- 
kfeisen, wo viele ledige Offiziere sind, ziehen an 
bestimmten Tagen, die man fast amtlich ais Ge- 
schlechtstage bezeichnet,die jungen Herren aus der 
Seinen Garnison in die GroBstadt „zu lóblichem 
Tun<<- DaB selbst die Hiiter des Rechtes und der
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Sitte mit ihrem kleinen Verhaltnis in wilder Ehe 
leben, daran nehmen ihre Standesgenossen keinen 
AnstoB. DaB ein Arbeiter keine „Braut“ habe, mit 
keinem Madchen „gehe“ , wurde nach glaubwiir- 
diger Beobachtung von seinen Standesgenossen ais 
Symptom der Krankheit oder geistiger Abnormitat 
empfunden werden. Was hilft also alle Vogel- 
StrauB-Politik ? Die Dinge werden nicht anders da- 
durch, daB man sie zu sehen sich weigert.

Es gibt sehr viel mehr Frauen ais Manner. Un- 
zahlige Madchen miissen in Deutschland ledig blei- 
ben. Das ist tieftraurig und ein schwerer Verlust 
an Einzelgliick und an nationalem Zuwachs. Un- 
sere offentliche Morał fordert, daB diese Madchen 
nicht nur auf Ehegluck und Kindersegen, sondern 
auch auf Liebesgliick verzichten. Sie sollen sich 
nicht einmal in eine Liebschaft einlassen, und man 
rechnet es ihnen wohl gar zum Verdienst an, wenn 
sie ein Greisenalter erreichen, ohne auch nur ein 
einziges Mai einen sinnlich heiBen KuB genossen 
zu haben. Ich finde das ebenso brutal wie un- 
moralisch. Ob ein Mensch das Bediirfnis nachLiebe 
empfindet oder nicht, das geht doch wohl nur die- 
sen Menschen selbst an. Sowie er der elterlichen 
Fiirsorge und Erziehung entwachsen ist, miiBte er 
Herr iiber sich selbst sein. Wem dient und nutzt 
das alternde Madchen durch die Bekampfung sei- 
ner natiirlichen Sinnlichkeit ? Wer hat den Nutzen
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dav°n? Soli sie in sich alles ertoten und verneinen, 
Jf-s nach dem Sinn der Welt ihr Innerstes und 
Elgenstes ist ? Nur um dem Herrn Ortspastor und 
ei«igen altjiingferlichen Tanten ihrer Umgebung 
2u geniigen? Eine groBe Zahl lieber, braver und 
gerade deshalb „fallender“ Madchen, weil sie so 
gesund und so normal sind, erleiden ein Gretchen- 
Schicksal. Wie viele solcher armen Dinger, die sich 
^ertrauend einem geliebten Mannę hingaben, star- 

en spater unter den geldgierigen Handen der 
rauen, die Schutz und Rat in geheimen Ange- 

egenheiten versprechen 1 Das ist ein reiner Massen- 
^ord, von dem nur unsere allzu gesittete Gesell- 
Schaft nichts sehen und hóren will. Gar nicht zu 
sprechen von den ungeheuerlich um sich greifen- 

Siinden gegen das keimende Leben. Auch das 
Jne Frucht krankhafter offentlicher Morał. Wurde 
°as gebarende Madchen nicht gesellschaftlich ge- 

sondern ais Frau und Mutter gepflegt, dann 
bliebe den Madchen die Tat der Verzweiflung er- 
sPart. Jeder Zuwachs unseres Volkes an gesunden 
Und in Liebe gezeugten Kindern ist eine natio- 
^ąle Bereicherung. In Japan, wodie auBereheliche 
Liebe nicht unter dem Fluch steht, werden auBer- 
®helich geborene Kinder vom Staate in Waisen- 
aausern auferzogen und bilden einen reichen Zu- 
SchuB zum Landesheer. Es gibt bei uns unzahlige 
Jungę Damen, die Willen, Zeit, Kraft, Geld und

,__  Korperkultur________________
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jede Móglichkeit haben, ein Kind ihrer Liebe mit 
aller Sorgfalt aufzuerziehen. Weshalb duldet un- 
sere Gesellschaft solche Miitter nicht? Weshalb 
brennt sie ihnen den Makel der Unehrenhaftigkeit 
auf ? Wir Manner glauben uns den Dank des weib- 
lichen Geschlechtes nicht zu verdienen, wenn wif 
nur das eine Weib wahlen und lieben wollen, das 
wir zu unserer Gattin bestimmt haben. Ich habe 
in meiner Studentenzeit und spater noch Lieb- 
schaften mit jungenMadchen verschiedener Stande 
gehabt und erinnere mich ihrer ais der schónstefl 
Bluten meines Lebens. Ich habe auch viele Jahre 
nachher von einigen dieser Damen in ganz unver- 
mittelten und unerwarteten Bekenntnissen erfah- 
ren, daB sich durch die Riickerinnerung an jene 
Zeiten iiber ihr ganzes Leben ein Glanz ergossefl 
hatte. Sie hatten dadurch erst das Gefiihl gewonnen, 
daB ihr Leben nicht leer und vergeblich geblieben 
ware. Wie vieleMadchen verdankten das Gluckihre 
Daseins dem Erlebnisse, daB ein Goethe sie mit 
seiner Liebe beschenkte! Wie viel hatte er verloren, 
wie viel die geliebten Madchen, wie viel die ganze 
Welt, wenn er seine sinnliche Liebe auf die e i n e 
ihm ehelich Angetraute verspart hatte! Wie 
tóricht, alle nicht auf das letzte Ziel gerichteten 
Liebschaften aus dem Leben streichen zu wollen! 
Soli denn die Liebe nur den einen Zweck haben, 
Kinder in die Welt zu setzen? Gibt uns auch
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Ŷer nicht die Natur den deutlichen Beweis, daI3 
Sle Verschwendung der Krafte notwendig macht 
Und deshalb erlaubt? Die Fruchtbarkeit des Man- 

reicht aus fur einen Harem. Sowenig jeder 
^irschkern zum Kirschbaum werden muB, ebenso- 
^enig hat der Mann Beruf und Neigung, seine 
^ nze Fruchtbarkeit in Lebewesen umzusetzen.

an lasse sich doch von Moralisten nicht den ge- 
sunden Verstand und die Natur verderben!

Ernster sind die Praktiker zu nehmen mit ihrer 
erechtigten Frage: Was soli aus den Kindern un- 

°emittelter Madchen werden ? Wie wehren wir dem 
t,r°m der tibervolkerung ? Wie der sexuellen Ver- 

^ilderung, wenn die offentliche Sitte keine Schran- 
en zieht? Daruber laBt sich sprechen. Unsere 

beutige Morał schafft die Ubelstande auch nicht 
aus der Welt. Es laufen genug uneheliche Kinder 
Umher und es gibt mehr ais genug Prostituierte.

111 besten sorgt fiir ihre Interessen immer noch 
das Madchen selbst. Sie hat von Natur alle Mittel 
j?nd Waffen, den geliebten Mann an sich zu fesseln.

as Gesetz mogę sie darin noch unterstiitzen. Man 
jJJtiBte wie in England Tauschungen von seiten des 
Cannes, unehrliche Eheversprechungen, Verge- 
^altigungen noch harter bestrafen ais bisher. Auch 
dle Alimentationspflicht, wo es nótig ist, noch 
fwingender machen. Vor allem aber die Mutter in 
lhrer sozialen Stellung heben und in ihrem be-

______  Kórperkultur _________ _____
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ruflichen Leben schiitzen. Jede tragende Muttef 
ist „gesegneten Leibes“ und dadurch ehrwiirdig a ŝ 
die Tragerin neuen Lebens. Das sind Naturformen» 
die mit den Einzelwesen, seiner etwaigen Verschul' 
dung, gar nichts mehr zu schaffen haben. Auch 
eine Dirne kann Mutter eines Propheten und Hei' 
ligen sein. Und was nach J ahrhunderten dem SchoBe 
dieser Dirne zu danken sein mag, das kónnen wir 
nicht ermessen und dariiber steht uns kein Gericht 
zu. Wir haben das Leben zu ehren, wo wir es fin- 
den: es gibt keine siindhaft geborenen Menschefl- 
Und die Mutter ist fur ihr geborenes Kind stets 
Madonna. In dem Verhaltnis zwischen Mutter und 
Kind gibt es keine alte Schuld. Da ist die Kette ab- 
gerissen, und ein neues heiliges Pflichtgebot siihnt 
alles Vergangene und holt aus der Tiefe der Natur 
selbst das erste Glied einer neuen Kette.

Wo die auBereheliche Geburt fur die Eltern 
und das Kind keine Erniedrigung bringt, da wird 
die Ehemoglichkeit und Ehewahrscheinlichkeit 
unendlich gesteigert. Denn das Kind unterstiitzt 
dann die Mutter, den Vater zu fesseln. Da kommen 
dann erst die tiefsten und uniiberwindlichen ethi- 
schen Bediirfnisse zu voller Wirkung. Die heutige 
Sitte zerstórt das und schadigt damit die aus def 
Natur selbst erwachsene Morał des Volkes. Der 
einzelne kann sich dieser óffentlichen Morał schwer 
entziehen. Er wird ihr Opfer, so sehr er darunter
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kiden mag, denn niemand kann sich dem allge- 
^einen gesellschaftlichen Brauche ohne Selbst- 
aufopferung entziehen.

Hier, wo wir von Kórperkultur sprechen, muB 
die entsetzliche Schadigung erwahnt werden, 

le kdige Madchen durch Abortivmittel oder durch 
uwnormale Reizungen ihrem Kórper zufiigen. Sehr 
^ ele machen sich so durch eigene Hand fur die 
^utterschaft unbrauchbar. Alle diese Dinge sind 

schlechter gesellschaftlicher Morał, die ihre 
Urzel in einer abgrundtiefen Verlogenheit hat. 
*t besonderer Entriistung weist unsere óffent- 

1(̂ he Morał die Einrichtung der kasernierten Pro- 
stitution ab. Und doch ist diese eine durch Jahr- 
aUsęnde langen Bestand ais notwendig erkannte 
uirichtung. Besteht sie aber, so muB sie in noch 

Vlel hóherem Grade ais jetzt hygienisch iiberwacht 
^erden. Man entriiste sich so viel ais man mag: 
Wer an der kórperlichen und damit gesamten Ge- 
ûndungunseresVolkes arbeiten will,darf sich durch 
ei*e Riicksichtzuriickschrecken lassen. Die Dinge 

J^ussen óffentlich mit der Klarheit und Scharfe 
behandelt werden, die Erfolg verspricht: Wer das 
Ul*ermeBliche Unheil kennt — und unsere Arzte 
geben jedem Gelegenheit, sich davon zu unterrich- 
^  — das durch die Geschlechtskrankheiten un- 

glucklichen Opfern und den unschuldigen Familien- 
^tgliedern zugefiigt wird, der muB, wenn er iiber-

_______  Kórperkultur________________
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haupt ais Volkserzieher gelten will, dieses Próbie# 
mit riicksichtsloser Offenheit behandeln. MeinVor- 
schlag: Man errichte in allen Stadten StraBen taft 
kasernierten Prostituierten. Man verscharfe ihfC 
hygienische Uberwachung dadurch, daB man eine° 
eigenen Arzt dort stationiert, der nicht nur die 
Madchen, sondern auch die Eintritt begehrendefl 
Manner auf GesundheitundMannesreifepriift. Bei# 
Militar miissen sich die Mannschaften von Zeit za 
Zeit unbekleidet dem revidierendenArzte vorstellen* 
um sich auf Geschlechtsgesundheit priifen zu las- 
sen. Was dort móglich ist, muB an anderer Stelle 
auch moglich sein. Zudem lassen sich Vorkeh- 
rungen treffen, die dem Arzte das Gesicht und da- 
mit die Personlichkeit des Gastes unkenntlich ma
chem Es bedeutet einen Ruhm moderner Kultur* 
daB sie der Cholera, der Pocken, des Aussatzes ufld 
anderer volksverwiistender Epidemien Herr gewor- 
den ist. Sie kampft mit riihmlicher Entschlosseu- 
heit gegen die Schwindsucht, aber die gleichenVer- 
wustungen geschlechtlicher Krankheiten werdeU 
immer noch mit einer albernen Pruderie behandelt* 
und immer noch haben Pfaffen und alte JungfefU 
das entscheidende Wort, den entscheidenden Ein- 
f luB. Eine neue Kórperkultur muB den Kampf gegeU 
die Geschlechtskrankheiten am ersten aufnehme# 
Denn die Mehrzahl der Erblindungen, eine U a - 
menge von Knochen- und GewebeerkrankungeO*
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rofulose, Rachitis, auch geistige Abnormita- 
*1  Und Minderwertigkeit sind ais Folgę der Ge- 

Sc lechtskrankheiten wissenschaftlich erwiesen.
V°n alledem wollte die Erziehung in Schule 

2°d Haus bisher nichts wissen. Mag man auch in 
^ukunft, um vorzeitige Aufklarung zu vermeiden, 

°n den Ursachen schweigen, so muB man trotz- 
den Kampf auch in der Schule schon gegen 

lese Erbfehler des ganzen Volkes richten. Der An- 
ang damit wird in unseren Schulen jetzt endlich 

&emacht. Jahrhunderte zu spat. Bildtafeln, auf dę
li611 die Verheerungen anschaulich gemacht wer- 

en, die der Alkohol in den inneren Organen an- 
. . t e t ,  und damit verbundene Aufschliisse warnen 
*e Jugend, einemLaster zu verfallen, dem man sie 
ruher arglos und in ubermiitigem Jugendfrohsinn 
ntgegenlaufen lieB. Gleiche Belehrung warnt vor 
en Gefahren der Tuberkulose, empfiehlt Sauber- 

des Leibes, Aufenthalt in luft- und licht- 
eichen Raumen, Vermeidung des zugleich haB- 
lc en freien Ausspeiens und dergleichen. So muB 

a.Uch den Schiilern, ehe sie die Schule verlassen, 
Schrift in die Hande gegeben werden, die vor 

en Gefahren sexueller Ausschweifung warnt, be- 
s°nders auch vor den Gefahren der Geschlechts-
kfankheiten.

Ist das ais notwendig erkannt, dann wird man 
auch noch auf weitere Schutzmittel sinnen und sie
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finden. Ich habe z. B. um meinen altesten Sohfl 
vorJdem Alkohol zu schiitzen, eine Pramie vofl 
500 Mark fiir ihn ausgesetzt, zahlbar an seinefl1 
vierundzwanzigsten Geburtstage, wenn er dann afl 
Eidesstatt versichern kann, dafl er bis dahin keinefl 
Alkohol wissentlich getrunken hat. Das bedeutet 
fiir ihn zugleich eine starkę Willensgymnastik 
und eroffnet ihm die schóne Aussicht, seinen Kor- 

per gesund, seinen Geist frei und seinen 
Charakter stark zu machen. Andere 

werden andere Mittel finden.
Denn wo ein Wille ist, 

ist auch ein 
Weg.
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19. Gesellschaftliche Kultur.
Aus der Pflege des Schónheitssinnes und durch 

°rPerkultur kommt man ungesucht auch zu ge- 
Sckaftlicher Kultur. Auch damit ist es bisher 

bestellt. Unser gesellschaftliches Leben hat 
Slch vom Geist der Familie losgesagt, losgesagt da- 
^jt auch von den ethischen Werten, die der Ge- 
Se bgkeit allein Berechtigung geben. Das bloBe Bei- 
sammensein von Menschen, die nur das eine ge- 
^ insam e Interesse haben, gut zu essen und gut 
f 11 trinken und dann bald wieder nach Hause zu 
^°mmen, hinterlaJBt keine geistigen und ethischen 
«°chgefiihle. Tun und Haltung in unserer Gesell- 
Schaft sind flach und auBerlich geworden. Man be- 
^uht sich, korrekt zu sein, nirgends anzustoBen, 
ernsten Fragen auszuweichen, gute Beziehungen 
a?lzuknupfen und dabei versteht man unter gut — 
einfluBreich. Der Geist der Gesellschaft, sofern 
yberhaupt von Geist noch gesprochen werden darf, 
1St lnternational, das heiBt farb- und charakterlos.
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Die Gesprache beriihren bloB die Oberflache def 
Dinge, man hat keine Gesinnungen, und wenn man 
sie hat, verrat man sie nicht. So wird schlieBlich 
die Gesellschaft ais eine peinliche Pflicht empfun- 
den, und tiefere Naturen, die ein starkes Eigen- 
leben haben, bleiben fern. Um erst wieder zu ef' 
fahren, was die Geselligkeit bieten kann, muB ma*1 
Platos Symposion lesen oder etwa Luthers Tisch- 
gesprache, auch Goethes Gesprache mit Eckef- 
mann und sich mit Bismarcks hauslicher Gesellig' 
keit vertraut machen. Pflichtgesellschaften und 
Massenabfiitterungsgesellschaften mit amtlichef 
Abstufung nach Platzen und Behandlung, mit def 
Obertragung des Bureautones in die Speisesalons, 
Protzengesellschaften, die den einzigen Zweck ha
ben, von dem Reichtum des Gastgebers einen im- 
ponierenden Eindruck zu geben, alles das hat mit 
wahrer Kultur nichts zu schaffen. Leider sind so- 
gar die Kneipabende unserer Korpsstudenten witz- 
los und stumpfsinnig geworden. Sie verbieten po- 
litische und religióse Gesprache und verurteilen 
sich dadurch selbst zur Oberflachlichkeit. Und das 
ist ihr Stolz. Das ist das Einzige und Wesentliche, 
wodurch sie sich von den Burschenschaften uuter- 
scheiden. So bleibt ihnen nichts iibrig, ais der durch 
endlose Wiederholung stumpfsinnig gewordene 
Bierkomment mit den stereotypen Bierwitzen: In 
die Kanne steigen, in die Luft sprengen, Bierjunge
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rinken, in den doppelten B.-V. schicken, sich her- 
auspauken, bierehrlich werden und so fort. Bleibt 
erner die Patentfexerei, die bei einzelnen Korps 

So Weit reicht, daB die Haartracht — selbstver- 
 ̂andlich glatt durchgezogener Scheitel — sogar 
*e Hóhe des Hemdkragens und der Schnitt der 

Kleidung vorgeschrieben sind. Die gehalt- und ge- 
Senstandslos gewordene Geselligkeit gerat in Nach- 
a niung des Offizierstones, den wir schon ais ein- 
seitig und hochstens fur Offizierskorps selbst giiltig 
ezeichnet haben, und die Ubertragung auBert 

in angelerntem Formelwesen: Schnarrender 
°n,2 usammenschlagen der Hacken,winkelrechter 
ruB und bei Tage ein grotesker Ernst zur Schau 

Sestellt, nachts eine ubertrieben starkę Neigung zu 
Srobem Unfug. Andere studentische Korporationen 

a en in kleinen Universitaten ihre gute gesellige 
. u^ur, verlieren sich aber in GroBstadten zu leicht 
lrn ailgemeinen Strom und konnen da ihrem eige- 
” en Leben nur schwer bestimmte gesellschaftliche 

ormen geben und erhalten.
Eine neue gesellschaftliche Kultur laBt sich 

aus dem Nichts nicht schaffen. Die schonsten Vor- 
schlage konnen nichts niitzen, wenn sie nicht von 
klem auf durch Erziehung vorbereitet und be- 
Sehrenswert werden. In der Familie muB das Vor- 

1 d geschaffen und die Erziehung begonnen wer- 
en< Was an guten Formen in der Kinderstube
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nicht erworben ist, das ist im ganzen spateren Le- 
ben schwer oder gar nicht mehr nachzuholen. Da- 
her die erste Gewohnung der Kinder so auBer- 
ordentlich wichtig ist: An Reinlichkeit, Piinkt- 
lichkeit — Piinktlichkeit ist die Hoflichkeit def 
Vornehmen — Riicksichtnahme, Gefalligkeit, gute 
Haltung, zumal bei Tisch, sauberes und manier- 
liches Essen, maBvolles Sprechen, saubere Wasche, 
Kleidung und Stiefel, gepflegtes Haar und der- 
gleichen mehr. Ali das ist zu erreichen und mufi 
erreicht werden, wenn wir zu guten gesellschaft- 
lichen Formen durchdringen wollen. Die Frage ist 
nur, mit welchen Mitteln. Hier gilt, was im allge- 
meinen friiher ausgefiihrt wurde. Das Beispiel ist 
alles. In England sehen wir ein ganzes Volk gesell- 
schaftlich erzogen. Dort haben es die Eltern kaum 
nótig, ihren Kindern eine gute Haltung anzuer- 
ziehen, weil die ganze Gesellschaft sich selbst und 
jeden einzelnen in gleiche Zucht nimmt. Da ha
ben wir die Wirkung durch Massensuggestion, ha
ben Volkssitte und Volksgebrauch, die dem Aus- 
lander pedantisch erscheinen, aber einen auBer- 
ordentlich starken erziehlichen und sozialen Wert 
haben. Mit dem bloBen Verbieten und Schelten ist 
wenig getan. Wir miissen uns auch von der gouver- 
nantenhaften Erziehung losmachen, der Gouver- 
nante mit ihrer Zimperlichkeit, blauer Brille, Trak- 
tatchenmoral und ihrem ewigen Shocking, miissen
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ebenso freimachen von der hauslichen Lassig- 
£eit in Erscheinung und Haltung. In der englischen 

amilie erscheint der Hausherr bei Tisch im Ge- 
SfUschaftsanzug und die Hausdame desgleichen.

s Werden dabei auch die gesellschaftlichen For- 
^ en beobachtet. Das macht uns zunachst einen 

°rnisch feierlichen Eindruck, ist aber doch wert- 
v°Her, ais wenn der Hausherr sich in Hemdsarmeln 
Und Pantoffeln zu Tisch setzt. Denn daraus ent- 
y*ehmen die Kinder sofort den AnlaB, sich nun auch 
j rerseitsjedeFreiheitzugonnen.Einegesellschaft- 
lche Kultur ist nur moglich durch ernste Selbst- 

^Ucht jedes einzelnen. Wer mit anderen Menschen 
ln gutem auskommen will, muB Riicksichten neh- 

Zugestandnisse machen und viel von eigenen 
eigungen und Leidenschaften bekampfen. Nur 
ann hat er ein Anrecht, von dem anderen ein 
eiches zu fordem. EineGefahr besteht allerdings, 

daB dem gesellschaftlichen Zwang zu viel der per- 
sónlichen Freiheit geopfert wird. In England ist 
p schon mehr ais Gefahr. Da geht des einzelnen 
fersonlichkeit fiir unser Urteil schon zu stark im 
^assengeiste unter. Die Gesprache, die am eng- 
*schen Tisch gefiihrt werden, die Haltung und 

Kleidung aller Englander gleichen sich zum Ver- 
j^chseln und Erschrecken. Man meint, genug zu 

ennen, wenn man einen kennt. Es fehlt an Diffe- 
renzierung und Auspragung des individuellen Cha-
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rakters. Der Volkscharakter findet sich iiberall 
stark ausgepragt und schón ausgepragt. Bei uns 
liegt die Sache umgekehrt. Wir mussen es lerneOi 
oder da Alte unbelehrbar sind, wir mussen es UO' 
sere Kinder lehren, einen Ausgleich zu finden zwi' 
schen der allgemein verbindlichen gesellschaft- 
lichen Form und den personlichen Lebensbediirf- 
nissen. Gute Lebensformen sollen der natiirliche 
Ausdruck des Lebensinhaltes sein. Die formale Bil' 
dung darf nichts bloB AuBerliches, von auBen Ao- 
erzogenes oder gar Angedrilltes sein. Denn dano 
kommt eben das heraus, was uns zuweilen bei Offi' 
zieren und Korpsstudenten, auch bei Beamten ais 
Karikatur erscheint.

AlleBildung wachst von innen heraus. Gefallige 
Umgangsformen sollen nur die Kultur des Herzens 
ausdriicken. Deshalb lassen sich auch GesellschaftS' 
formen nicht von Volk zu Volk iibertragen. Wif 
brauchen in Deutschland eine im deutschen WeseO 
begrundete Gesellschaftskultur. Da wird der Schwer- 
punkt wohl im Gebiet des Gemutvollen und Ge- 
miitlichen liegen. Dasistnuneinmaldeutsch. Dario 
liegt unsere Eigenart, vielleicht auch unsere 
Schwache, aber, wohlgepflegt und recht bewertet, 
laBt es sich zur Starkę entwickeln. Das beweiseO 
uns deutsche Kiinstler, wie Ludwig Richter, Mo- 
ritz von Schwind, Hans Thoma, Otto Ubbelohde 
und auf dem Gebiete der Musik etwa Schubert
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^nd Schumann. Das deutsche Volkslied und der 
eutsche Minnesang, daneben aber auch das Nibel- 

u£genlied und die Gudrun geben die Grund- 
akkor(je an, auf die eine gute deutsche Gesellig- 

allezeit gestimmt sein wird: Zur Wehmut 
^nd Sentimentalitat neigende Ritterlichkeit. Eine 

reude am kleinen Leben und doch auch die Kraft 
ZUm Heldentum und aus der Enge der trauten Hei- 
rtla*: eine abenteuerliche Lust ins Weite.

Sind die geselligen Lebensformen nur ange- 
nllt wie oft bei Kadetten und bei jungen Aristo- 
raten» so empfindet sie die J ugend selbst ais Last 

*?nd Unrecht, und sie machen auch solchen Ein- 
£uck. Auch die herausgeputzten eleganten Biirsch- 

f  en> die jungen Modepiippchen fiihlen sich in 
* ,rer Kostiimierung nicht heimisch und wirken 
eiIs lacherlich, teils bedauernswiirdig.

So wird die ganze Erziehung zusammenwirken 
j^ussen, um etwas zu schaffen, was Stil und Typus 
hat und dabei doch die Personlichkeit nicht zer- 
stbrt. Dergleichen ist auf der Welt immer nur durch 
8roBe Standes- und Volkskulturen geschaffen wor- 
den- Das ganze Volk muB sich ein Idealbild vom 
echten Mannę und echten Weibe schaffen und dem 
^Ustreben. England ist seit Jahrhunderten so gliick- 
lich, das Bild des Gentleman und das der Lady aus- 
gepragt zu haben, und damit besitzt es einen Er- 
2lehungsfaktor von geradezu unersetzlicher Kraft.
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Uns fehlt leider Entsprechendes. Der feine Herrund 
die feine Damę, das sind doch nur die Leute, die 
viel Geld haben, ein hohes Amt haben und sich vof 
allem gut kleiden. Das Feine allein kann nicht 
Vorbild eines starken Volkes sein. Das Ziel liegt 
fur den Mann yielmehr im Ritterlichen, jetzt nocb 
am besten im Offizier verkórpert, und beim Weibe 
im Miitterlichen. Ais Typus Goethes Mutter, nicht 
aber die moderne emanzipierte Damę.

Aber das Haus allein kann schon deshalb kei' 
nen vollen Erfolg erzielen, weil die Jugend den 
gróBten Teil des Tages im Dienst der Schule steht. 
Deshalb muB die Schule hier mit vollen Kraf' 
ten einsetzen. Ungepflegtes Haar und schmutzige 
Nagel miissen harter verurteilt werden ais Ver- 

stóBe gegen die lateinischen Genusregeln und 
die consecutio temporum. Und um den 

Schiilern gute gesellige Formen zur 
Gewohnung zu machen, muB 

ihre Behandlung seitens 
der Lehrer auf einen 

vornehmenTon 
gestimmt 

sein.

Gesellschaftliche Kultur
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20. ZusammenschluB.

Dieser Erziehungslehre liegt kein System zu- 
Srunde. Sie ist keinem philosophischen Lehrge- 

aude eingefiigt und untergeordnet. Sie beruft sich 
em auf die Natur, auf die Bediirfnisse des ein- 

e nen Menschen und der Gesellschaft und auf die 
r ahrung. Wenn sie sich trotzdem zu einem Gan- 

f n rundet, so ist das ein ungesuchtes Ergebnis, 
er ein Ergebnis, das zu ihren Gunsten spricht. 
Ausgehend von dem kindlichen Bediirfnisse, 

le es sich nach Lebensalter und einzelner Per- 
®°nlichkeit auBert, ausgehend von dem Eltern- 

ause ais der Lebenszelle, aus der sich der Organis- 
n?Us der Gesellschaft und des Staates aufbaut, fiihrt 
Sl,e> dem Gange der Natur folgend, insFreie zur Be- 
ot,achtung und Wurdigung der Natur und zur eige- 

^etatigung in der Natur, von da in Schule und 
tentliches Leben, wo auch wieder nur dem le- 

endigen Triebe der Jugend Nahrung und Beihilfe
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gegeben, alles Fremdartige und Storende fernge- 
halten wird. Das gibt ohne vorgefaBte Meinung die 
rechte Heimatspflege und, diese stetig erweitert, die 
richtige Vaterlandsliebe. Pflege des Heimatsinnes 
ist von selbst da gewahrleistet, wo dem natiirlichen 
Leben und Streben der Jugend Raum gegeben wird. 
Denn sie lebt in der Heimat, ist selbst ein Stiick 
ihrer Heimat und schópft alle geistige Anregung 
aus der Heimat. Man braucht das Fremde nur fern- 
zuhalten, um eine gesunde Entwicklung und das 
heiBt eben eine heimatliche nationale Entwick
lung zu gewinnen.

An diesem ganzen Aufbau ist nichts Gekunstel- 
tes, nichts der J ugend Aufgezwungenes, nichts, was 
sie nicht aus eigenem Antriebe sucht und erstrebt. 
Die ganze Erziehung das, was sie nach Pestalozzis 
Wille sein soli, Beihilfe der Natur. Wir haben es 
nicht nótig, durch besondere Veranstaltungen der 
Jugend Liebe zu dem Heimatlichen einzupflanzen, 
nicht notig, durch patriotische Lieder erhitzte Va- 
terlandsliebe zu schaffen. Das Natiirliche, Selbst- 
verstandliche soli man nicht lehren wollen. Diese 
Erziehung halt sich frei von jeder Teutomanie, von 
jedem Chauvinismus. Sollte sie auch den Fran- 
zosen und Englandern annehmbar sein, um so 
besser. Sie trachtet nach einer allgemein mensch- 
lichen Entwicklung und laBt jeder Menschenart 
ihr Recht. Wie eine yorurteilslose Naturbetrach-
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Jungneben dem deutschenTannenwald den 01iven- 
hain der Griechen ais etwas von Natur Gegebenes 
Sęlten laBt und daran ihre Freude hat, so erweisen 
wir auch jeder fremden Kultur dadurch unsere 
SfoBte Achtung, daB wir ihr das Recht freier Ent- 
^icklung zuerkennen. Das bedeutet keine bewuBte 
Abtrennung und keine feindselige Abwehr fremder 
Einfliisse, sondern eine starkę Entwicklung des 
f-igenen, die dann von fremdem Einflusse nicht 
ln ihrem Wesen erschiittert, wohl aber bereichert 
^erden kann. Es beruht auf volligem Mi8ver- 
standnis, wenn man uns eine Feindseligkeit etwa 
Segen die altklassischen Kulturen oder gegen die 
Nachbarkulturen hinein interpretieren will. Auch 

as Gesunde und Berechtigte kann, wie wir sahen, 
Unserer Jugend dann schadlich werden, wenn es ihr 
ZUr Unzeit geboten wird. Alles Wachstum muB 
Votn Zentrum ausgehend sich in allmahlich wach- 
Senden Ringen bis zur Peripherie erweitern. So 
^achst der Geist jedes einzelnen Kindes, so wach- 
Sen ganze Kulturen. Schlagt man den umgekehr- 
ten Weg ein, von auBen nach innen, iiberschuttet 
man die Jugend mit unerwiinschten und unver- 
standenen, von weither geholten fremden Stoffen, 
So wirkt das yerwirrend und macht sie im Denken 
Und Empfinden heimatlos. Unsere naturliche Er- 
ziehung ist eine Erziehung zur Heimatsliebe, zu 
uationalem Leben. Wer dem widerspricht, der
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weise uns einen besseren, das heiBt naturge- 
maBeren Weg zu diesem Ziele.

Unsere Erziehung hat es auch abgesehen auf 
die gesamte Jugend unseres Volkes. Unsere hóhe- 
ren Schulen in PreuBen werden von etwa 200 000 
Schiilern besucht, unsere Volksschulen von weit 
iiber 6 000 000. Auf e i n e n  hóheren Schiller 
kommen dreiBig Volksschuler. Ist es bei diesen 
Verhaltnissen berechtigt, wenn Friedrich Paulsen 
ais Ziel der deutschen Jugendbildung den Sinn 
fur streng wissenschaftliche Forschung hinstellt, 
wahrend es die Franzosen auf Rhetorik, die Eng- 
lander auf die praktische Tat abgesehen hatten? 
Darf man bei solchen Schulverhaltnissen noch von 
einer Erziehung zu Dichtern und Denkern spre- 
chen ? Wahrend doch selbst von den hóheren Schii- 
lern ein groBer Teil sich technischen, kaufman- 
nischen und militarischen Berufen zuwendet ? Und 
hat nicht die Erziehung jedes Volkes auf alle ge- 
nannten Aufgaben vorzubereiten ? Unsere hóheren 
Schulen beschaftigen sich vorwiegend mit den 
rhetorischen Schriften des Altertums. Wenn dabei 
bescheidene rhetorische Ergebnisse erzielt werden, 
so ist das gegen Wunsch und Erwartung. Und 
jede Erziehung, die etwas wert sein soli, muB eine 
Erziehung des Willens, mithin eine Erziehung zur 
Tat sein. Und so wirkt ja auch die deutsche Er
ziehung, der wir das Heer von Arbeitern und den
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Aufschwung unseres Handels- und Industriestandes 
verdanken. Paulsen aber hatte wie die meisten 
Padagogen bis in unsere Tage hinein unbewuBt 
immer nur den kleinen Gelehrtenstaat im Auge. 
Ais Universitatsprofessor arbeitete er besonders fur 
kunftige Universitatsprofessoren. Das Problem, 

die hóheren Schulen mit den Hochschulen in 
^erbindung zu setzen waren, erfiillte seine letzten 
Lebensjahre. Wir aber sehen darin eine Frage be- 
grenzter und minderer Bedeutung. Uns handelt es 
sich, wie durch dieses ganze Werk wohl iiber- 
2ęugend erwiesen ist, um eine wirkliche Volkser- 
ziehung, und deshalb diirfen wir die Kompetenz- 
streitigkeiten der verschiedenen Schulgattungen 
und die Aspirationen einzelner Schultheoretiker 
Unbeachtet lassen.

Wir erwarten die neue Kultur nicht ais ein 
Geschenk, das von oben her durch Gelehrte oder 
Behórden dem Volk gebracht werden soli. Wir er- 
hoffen sie durch einen Aufstieg des gesamten Vol- 
kes zur vollmenschlichen Selbstandigkeit zu ge- 
^innen. Nur eine neue, das ganze Volk ergreifende 
Eeformation soli und kann unsere Wiinsche in 
die Tat umsetzen. Die Zeit ist dazu reif. Bei rechter 

Erziehung — aber auch nur dann! — wer
den die kommenden Generationen 

sich und unserem Volke das 
neue Reich bringen.

G u rlitt, Erziehungslehre 23 353
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In der Person Ludwig Gurlitts hat sich ein Gymnasial- 
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ais reif zur Vernichtung bezeichnet. Seine Biicher: „Der 
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„  em  g li ic k lic h e n  G ed an k en  geb o ren es und im 
eino m e‘ s te r lic h  d u r c h g e fiih r te s  E le m e n ta rb u ch  
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ir ... 8emachten Erfahrungen alle theoretischen Bedenken der 
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a . ?elbst, daB dieselben methodischen Grundsatze diese neue 
don u ;  '̂ ^irmnten. (Die eingehende Besprechung schlieflt mit 

j  : Ls ist alles mógliche getan, um den Anforde- 
d®s Lateinunterrichtes in dieser Klasse gerecht zu 

n t t ł T f Wl e die aufgehende strahlende Sonne die Wolken 
Im,mer zu zerstreuen vermag, wahrend dies dem hellen 

S  gel‘ngt, so werden, wie wir hoffen, die gegen den 
na U ł-eses Buches gerichteten Bedenken der Kritiker nun
«acn trschemen des zweiten Teiles verschwinden oder kritische 
woikenschatten werden iiberhaupt vor diesem Teil gar nicht 
aufkommen. Das unleugbare Geschick des Verfassers, selbst 
cnwierigere Stoffe der kindlichen Fassungskraft anzupassen, 

int gtickl‘che Vereinigung von delectare und prodesse, von 
Inh 1sieren und belehren, die ausgiebige Sorge fiir Form und
r ” alt zugleich machen dies Werk zu e in e r der h e rv o r-  
r ? endsten  E rsch e in u n g e n  a u f d iesem  G eb ie te  se it  
^ rJLeh n ten , wozu wir dem Verfasser aufrichtig GlUck 

, en‘ [H. Z i e m e r in den Jahresberichten iiber das hdhere 
ocnulwesen (Conrad Rethwisch). XIV.Jahrg. 1899 LateinVI.38].
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Es sind ernste Fragen, die sich dem Leser entgegenstellen, 
wenn er das Buch aus der Hand legt. Unsere Kultur zeigt 
keinen gesunden, kraftigen Korper. Deutsche Bildung ist 
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Agnes Harder in der Gegenwart, 24. Juli 1909.



Y erlag von W iegandt &  Grieben (G. K . Sarasin) in Berlin

2_ar* Albr. Bernoulli, Lucas Heland. Roman.
3 -— ; geb. M. 4.—

dpr\xerri ris<Ą es Zentralblatt: Ein Lebensabschnitt von ergreifen- 
dip . anrheit. Der Verfasser besitzt eine Kunst des Erzahlens, 
ist -m -lhrer ruhig fbefienden Weise eine wahre Erąuickung 

m emer Zeit, da der Tełegrammstil seine Orgien feiert.

Hermann Burtę, Drei Einakter. Der kranke Konig. 
~~ Donna Ines. — Das neue~Haus. — Breit 8°. 

3 .— ; geb. M. 4.—
Leipziger Tageblatt: Ich pladiere, dafi man die „Drei Ein- 

Di«!r Hermann Burtę an der literarischen Bórse zulaflt.
m 1 . Dichter mufi man helfen. Denn es ist wirklich ein- 
Seił»em D.lc h te r > der zu uns spricht. Schon auf der dritten 
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d i« c u * 1'“.e“̂ Erstlingswerk sei, ais mit dem gliłcklichsten Omen fiir 
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