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V o r w o r t.

Diese neue Auflage ist nicht wie die erste aus dem bestandigen und un- 
mittelbaren Yerkehr mit den Lehrern, Schtilern und Eltern erwachsen: sie 
stammt gleichsam vom grunen Tisch. Das mag mancheni bedenldich er- 
scheinen und die Frische, die alle Unmittelbarkeit yerleiht, yermissen lassen. 
Daftir kommt dem Buehe anderes zugute. Die Erfahrung des Yerfassers ist 
yielseitiger geworden, zunachst im Schulaufsichtsdienste der yolkreichsten, 
mannigfaltigsten und lebendigsten der preuhischen Provinzen, sodann an der 
Zentralstelle des preuiśischen Unterrichtswesens gerade in einer Zeit, wo die 
Fortfuhrung der Schulreform der praktischen Padagogik viele neue Anregungen 
brachte und neue Gesichtspunkte eroffnete. Und schliehlich ist der grtine 
Tisch doch besser ais sein Euf; es kommt eben wesentlich darauf an, mit 
welchen Gedanken und mit welcher Empfanglichkeit man daran sitzt. Auch 
an ihm bleibt man im Zusammenhang mit mancher Schulstube und' mit 
Kreisen, die reiche Anregungen in padagogischen Fragen geben. Ferner bringt 
manche Fahrt ins Land hinaus lebendige Beruhrung mit tUchtigen und klugen 
Mannern, die ihre Kunst verstehen und von denen man lernen und seine 
eigene Kunst yerfeinern kann. Sind solche Berithrungen auch selten, so ist 
doch jedesmal ihr Eindruck tiefer und die Aufmerksamkeit empfanglicher, 
weil Alltaglichkeit nicht abstumpfend wirkt.

Veranderungen — ich mochte wtinschen, es waren alles auch Verbesse- 
rungen — finden sich auf fast jeder Seite des Buches. Ganz neu hinzu- 
gekommen ist der Gang durch die Methodik der einzelnen Untemchtsfacher. 
Im wesentlichen wird hier eine Methodenkonkordanz der preufiischen und 
osterreichischen Lehrplane geboten: in ihnen liegt ja ein so reiches Ergebnis 
der Mtihe und Arbeit von zahlreichen mitten im Leben der Schule stehenden 
Mannern, dafi es nicht genug ausgekauft und fruchtbar gemacht werden kann 
fur die praktische Padagogik. Dieser Gang durch die einzelnen Unterrichts- 
facher mochte zugleich fiir jeden Anfanger einen Gesamteindruck des Schul- 
betriebes bieten und das Gesamtinteresse wachhalten, das bei der leidigen 
Teilung unserer Arbeit so leicht yerloren geht. Dem Faclilehrer aber mogę 
dieser Gang Anregung geben, aus den Fachschriften tiber Einzelheiten genauen 
Kat und eingehendere Belehrung zu schopfen.
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VI Vorwort.

Ganz umgearbeitet ist auch das Kapitel tiber Schułe und Haus. Die 
praktische Padagogik, die ja filr den Lehrer bestimrat ist, will in dieseni 
Kapitel zeigen, welche Beziehungen zum Hause gesucht, gepflegt und gewertet 
werden konnen. Je tiefer man in das Leben der Schule und unserer Zeit 
blickt, um so mehr wird man sich tiberzeugen, dali die Macht der Schule 
gegentiber der Macht des Hauses und der Macht der grofśen W elt da draufsen 
verschwindend gering ist und dali die Schule deshalb gut tut, jene Machte 
nicht zu unterschiitzen und die Hilfe des Hauses in unserer Zeit, da man alle 
Erziehungskrafte sammeln und nutzbar machen soli, zu suchen und zu ver- 
werten, wo nur immer es moglich ist.

Zum Schlusse noch eins. Der ersten Auflage hat man es nicht ohne 
eine gewisse Empfindlichkeit zum Vorwurf gemacht, dali das Urteil tiber 
Lehrerfehler oft zu deutlich ausgesprochen sei. In solchen Vorwurf wird nicht 
einstimmen, wer den Zweck einer praktischen Padagogik zu wtirdigen weih. 
Diese soli doch zur Selbstbeobachtung, Selbsterkenntnis und Selbstkritik an- 
halten und sich deshalb jeglichen panegyrischen Tones enthalten. Je mehr 
wir selbst damach streben, zu erkennen und zu wissen, wie oft wir fehlen, 
umsoweniger brauchen wir Mihbehagen und Empfindsamkeit zu hegen tiber 
die vielen Unberufenen, die heutzutage an jedem W ege stehen und uns 
meistern. W er in diesem Sinne die unumwundenen Urteile auffafst, die in 
dieser praktischen Padagogik ausgesprochen sind, der wird dem Verfasser 
nicht grollen, zumal da dieser es stets ais eine grohe Ungnade Gottes an- 
gesehen hat, wenn man zu sehr von eigenem Urteil tiber seine eigene Person 
befangen ist und sich nicht tiiglich aus Selbstzufriedenheit durch Selbst
erkenntnis aufzurtitteln versteht. Und zu dieser ist der beste Zugang- im 
Leben, besonders im Leben der Schule, das Selbsterlebnis.

Ber l in ,  Ostern 1903.

Adolf Matthias.
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E i n 1 e i t u n g.

1. Die praktische P adagogik  hat sich zur theoretischen  Pa- 
dagogik  in ein moglichst bestimmtes und klares Yerhaltnis zu setzen. 
Hat diese die Aufgabe, der rein wissenschaftlichen Erforschung zuge- 
kehrt, allgemeine Satze aufzustellen, systematische Yollstandigkeit anzu- 
streben und im Rei che der Gedanken und Begriffe das Musterhafteste 
und Vollkommenste darzustellen, so wird die praktische Padagogik mehr 
das wirklich Erreichbare vorzufuhren sich bestreben, da sie mit be- 
stimmten tatsachlichen Bedingungen zu rechnen und die jedesmaligen 
Mittel und Krafte zu erwagen hat. Aus dem Erlebten und Erreichten 
hervorgegangen wird sie sich moglichst verwendbar gestalten fur die 
Gelegenheit, wie diese in mannigfachster Weise im Schulleben sich dar- 
bietet, und flir die Bedurfnisse des Augenblicks und der gebietenden 
Stunde; sie fuhrt uns in die Schulstube, stellt uns vor alltagliche Er- 
scheinungen des Schullebens und ladt dazu ein, diese nuchtern und un- 
befangen zu betrachten und nach dem Mahstabe der Unvollkommenheit 
und immerhin besclirankten Verbesserungsfahigkeit aller menschlichen 
Verhaltnisse zu beurteilen; die theoretische Padagogik dagegen kann un- 
bekummert um irdische Gelandeschwierigkeiten vielfach die Luftlinie 
nehmen. Die praktische Padagogik hat ferner bei ihren Erorterungen 
und Vorschriften besonders den Anfanger im Auge, der aus dem schonen 
weiten Lande akademischer Freiheit eintritt in den Zwang der Schule 
und in die forderungsreiche praktische Tatigkeit. Theorie, Universitats- 
studium, Fakultatsprufung, Bestimmungen fur das Seminar- und Probejahr 
nimmt sie ais gegebene Voraussetzungen hin und mochte vor allem dem 
jungen Lehrer, nicht aber jenen Machten Vorschriften und Anweisungen 
geben, damit er festen Boden fasse auf der Bahn, auf welcher er bis ans 
Ende seines Lehrerdaseins nach der Palmę padagogischer und didaktischer 
Yollkommenheit streben soli. Und wenn hier und da auch ein Schulmann, 
der nicht mehr Anfanger ist, aus der praktischen Padagogik Nutzen ziehen 
sollte, so wiirde eine Art von Geistesverwandtschaft zwischen ihm und 
diesem schlichten Buche bestehen, das hinausgeht mit dem besten Willen, 
etwas Gutes zu geben. aber noch mehr zu empfangen fur zukiinftige Ver-
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2 Einleitung.

vollkommnung. Denn der richtige Padagoge und also auch eine riehtige 
Padagogik lernt nimmer aus.

Zur Theorie wird die praktische Padagogik sich auch insofern be- 
scheiden und zuriickhaltend stellen, ais sie weitausgreifende psychologische 
Erorterungen meidet. Vor allem aber mochte sie nicht ais der Ausflufi 
eines bestimmten beengenden Systems angesehen werden, sondern das 
Gute nehmen, wo sie es findet. Sie geht deslialb im allgemeinen nicht 
vom System aus, sondern moglichst von der Beobachtung der Fehler, wie 
sie im Leben der Schule gemeiniglich begangen werden. Wo sich nach- 
weislich keine Fehler finden, kann die praktische Padagogik sich und dem 
Leser langatmige Erorterungen sparen. Mit der Wahl dieses Ausgangs- 
punktes hangt vielfach die Wahl der Einteilung und der Kapiteliiber- 
schriften zusammen, andrerseits aber auch der Umstand, dafi an manchen 
Stellen recht selbstverstandliche Dinge zur Erorterung kommen, weil ge- 
rade diese recht oft von w issen sch a ftlich  sehr tiichtigen Lehrern iiber- 
sehen und nicht beachtet oder auch wohl — mi&achtet werden aus einer 
Art von Hochmut, den die Universitat mit auf den Weg gibt. Wenn 
gleichwohl hin und wieder an Theorien und Systeme angekniipft wird, 
so geschieht das deshalb, um von ihnen zu praktischen Ergebnissen und 
sicherer Methode zu gelangen und zugleich Anregung zu geben zur Fahig- 
keit und Bereitwilligkeit, sich padagogische Systeme auf ihre praktische 
Yerwendbarkeit anzusehen und das von der Wissenschaft aufgehaufte 
Grofikapital in praktische Scheidemiinze umzusetzen, die man im taglichen 
Leben mit gutem Erfolg an den Mann bringt. Der Wissenschaft gegen- 
iiber begniigt sich die praktische Padagogik also mit dem Rangę eines 
Handlangers und tut das gern, weil sie an Goethes schones Wort denkt: 
„Wollte Gott, wir waren nichts weiter ais gute Handlanger! Eben weil 
wir mehr sein wollen und iiberall einen grofsen Apparat von Philosophie 
und Hypothesen mit uns herumfiihren, verderben wir es.“  Bei dieser 
Auffassung und Behandlung sind allerdings keine glanzenden Wirkungen 
zu erzielen; man mufś von vornherein auf den schonen Schein verzichten, 
von dem tiefer dringende wissenschaftliche Forschung und ein eng ge- 
schlossenes Lehrgebaude umstrahlt wird; man muS — Gott sei Dank 
mochte man sagen in einer Zeit, in der so viele unberufene Projekten- 
macher auf den Hohen und in den Niederungen des Lebens das grofie 
Wort fuhren — darauf verzichten, Entwiirfe zu padagogischer Welt- 
verbesserung zu bieten, die durcli ihre Neuheit fiir sich einnehmen, aber 
bei naherem Zusehen sich ais unniitz erweisen. Man mufi ferner manche 
aufsteigende Frage ohne reinliche Losung wieder fallen lassen, manchen 
Widerspruch ais unausgeglichen anerkennen und sich oft begniigen mit 
dem leidigen Auskunftsmittel, das in der Staats- und Erziehungskunst 
keinen der Beteiligten befriedigt, aber im Widerstreite der Krafte und 
lnteressen ais einziger Notbehelf ubrig bleibt, — mit dem Kompromis, der 
nach Zeit, Ort und Personen in der Wahl der Mittel verstandig auszu- 
gleichen sucht. Trotz ihres kompromiSartigen Charakters wird die prak
tische Padagogik sich bemuhen, alle Erorterungen in praktischen Vor- 
schriften und padagogischen Imperativen ausklingen zu lassen. Und sollten



Einleitung. (§ 1—2.) 3

diese hier und da zu viel zu verlangen scheinen, so bedenke man, dafs 
auf allen Schaffensgebieten derjenige am wirksamsten ist und dauernde 
Eindriicke und Erfolge hinterlafit, der sich niemals genug ist, sondern 
sieli immer wieder aufrichtet am Ideał, der nicht selbstgefallig vor dem 
Spiegelbild seines augenblicklichen Seins und Wesens steht, sondern das 
Bild im Herzen tragt, dem er ahnlich werden soli und kann. Also die 
Summę praktischer Yorschriften soli hier geboten werden, welehe das 
Wollen des Lehrers dauernd bestimmen, welehe zur Macht iiber sein 
ganzes Streben werden und in iliren Machtbereich Unterrichtsgegenstand, 
Methode und Schiiler zu ziehen sucht und, wo das Gliick einmal besonders 
hołd ist, auch die Erziehungsart des Elternhauses. Diese Macht wird sich 
um so wirksamer zeigen, je mehr der Lehrer es lernt, in jedem Augen- 
blicke seines Wirkens alle Schwierigkeiten der ihm gerade vorliegenden 
Frage zu erkennen und zu iibersehen und dann zu wissen, was er will. 
Ist dieses Wissen auch, wie all unsere Erkenntnis, nur Stiickwerk, so ist 
es doch immer noch mehr wert ais padagogisches Nicht wissen oder jener 
Dammerungszustand, in welchem man nebelumfangen dahinschreitet. Es 
ist in der Tat nichts erbarmlicher in der Welt der Schule ais ein unent- 
schlossener oder sehwankender Mensch, der zwischen den verschiedensten 
Bestrebungen und Empfindungen hin und her pendelt und in welchem sich 
bestandig Willensregungen und Ansichten streiten, iiber die sich Rechen- 
schaft zu geben er nicht im stande ist, weil er in einem Naturzustande 
lebt, in dem er nicht weih, was padagogisch richtig oder unrichtig ist, 
in dem er aber gleichwohl sich auf seine paradiesische Unhefangenheit 
und Unwissenheit noch etwas einbildet.

2. Eine praktische Padagogik mula auch ein Kind ihrer Z e it sein 
und fur die Zeit geschrieben werden. Nicht ais ob sie den Zeit- 
stromungen sklavisch folgen sollte! Denn Zeitstromungen haben nicht 
selten etwas Krankhaftes und Einseitiges an sich, das dadurch am wirk
samsten bekampft wird, dafi man alle guten Geister der Yergangenheit 
zu Hilfe ruft, dah man alte gute Erfahrungen, die nicht dem Augenblicke 
entsprungen sind, sondern langjahriger Anwendung ihren Wert verdanken, 
dem sich ohne innere Berechtigung aufdrangenden Neuen entgegenstellt. 
Die Padagogik ist eine empirische Wissenschaft, die sich Rat suchen soli 
bei erprobter Erfahrung, oder — besser gesagt —  sie ist eine Kunst, die, 
wie alle Kiinste, ihre historische Entwicklung hat. Diese Kunst stammt 
nicht von gestem oder heute, sie ist so alt, wie die Erziehung des Menschen- 
geschlechts zu Tiichtigkeit und Tugend. Deshalb soli sie nicht angstlich 
bestrebt sein, um jeden Preis etwas Neues sagen zu wollen, was sie in 
ganz andere Formen, ais es bisher geschehen, fassen mufite. Nur er- 
ganzen soli sie aus der Zeit und sich erfrischen aus der Gegenwart zu 
neuem Anlauf. Jede neue Zeit stellt eben neue Anforderungen — die 
unsrige oftmals leider zu viele — und ruft damit neue Mittel und Krafte 
auf den Plan, die trotz guter alter Erfahrungen die Leistungen steigern 
und die Gewandtheit vermehren konnen. — Dah eine praktische Padagogik 
auch eine gewisse raum liche Befangenheit an sich tragt, dafi sie eine 
Art von Lokalpadagogik ist, erscheint natiirlich. Ein Preufie wird aus
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4 Einleitung.

preubischen Yerhaltnissen heraus schreiben; wer aber, wie der Yerfasser, 
auch auberhalb Preubens sich umgesehen hat und nicht in preubiseher 
Uniformitat aufgewachsen und erzogen ist, wird ein offeneres Herz, grobere 
Empfanglichkeit und freundlichere Beurteilung zeigen fur Leute und An- 
schauungen, die jenseits der preubischen Grenzpfahle wohnen und herrschen. 
Die raumliche Befangenheit in norddeutscher Eigenart wird allerdings 
immer am Werke haften; aber vergleichende Ubertragung auf andere 
Yerhaltnisse mochte um so leichter sein, je kraftiger die Bemuhung war, 
wo immer es anging und notig war, von solcher Befangenheit sich frei 
zu machen. Dab neben zeitlicher und raumlicher Klangfarbe diese prak- 
tische Padagogik auch einen personlichen Charakter tragt, insofern ais 
personliche Erfahrungen der Jugend- und Mannesjahre bestandig in die 
Erorterungen hineinspielen und bei Urteil und Auswahl mitwirken, mag 
manchem nicht gefallen; in einer Zeit aber, wo das matte Unpersonliche, 
das man vielfach mit dem Objektiven verwechselt, so oft zur unberech- 
tigten Herrschaft gelangen mochte, soli ein Buch, das auf Personlichkeiten 
wirken und Personlichkeiten bilden mochte, sich niemals des personlichen 
Charakters entschlagen, sondern ihn hervorkehren, soviel es kann und ihm 
billigerweise erlaubt ist. Es ist nun zwar gesagt worden, zum Schreiben 
iiber Padagogik berechtige nur vollige iteife. Da diese aber erst dann 
eintritt, wenn unser letztes Stundlein kommt, so dlirfte es auch schon 
vorher gestattet sein, anders ais in Testamentsform iiber Padagogik zu 
schreiben, zumal wenn man sich nicht selber herangedrangt hat, sondern 
von sach- und menschenkundigen Fachmannern geschoben ist und wenn 
man sich frei zu machen gesucht hat von personlicher Einseitigkeit durch 
Umschau in der padagogischen Weisheit seit Luthers Tagen und dariiber 
hinaus und durch Wertschatzung beachtenswerter padagogischer Anschau- 
ungen, die man bei Zeitgenossen gefunden. Rechte praktische Padagogik 
soli wertvolle personliche Anregungen nehmen, wo sie sich finden, auch wenn 
sie einmal in Schiilerantworten oder -fragen sich darbieten. Wie oft kommt 
es nicht vor, dab eine Frage oder Antwort im Unterricht uns auf den rich- 
tigen Weg fiihrt, wo wir den falschen zu wandeln in Gefahr kommen? 
Padagogische Weisheit liegt eben auch im kindlichen Gemiite. — Und 
einen personlichen Charakter mochte diese Padagogik auch im Hinblick 
auf den Leser an sich tragen. Es werden ja iiberall bestimmte praktische 
Kegeln gegeben werden miissen; doch diese konnen nur in allgemeiner 
Fassung sich darbieten. Die Anwendung fiir jeden einzelnen Fali wird 
vielfach nicht pedantisch und knechtisch an die Itegel sich binden. Hier 
kommt die Kunst hinzu, die aus personlichem Konnen erwachst. Diese 
Kunst nun besteht nicht in einem einzelnen Akte, den man einfach nach- 
tun konnte, wie er durch die Regel vorgeschrieben ist, sondern aus vielen 
Einzelheiten, die zu einer Neuschopfung harmonisch sich zusammen- 
schlieben miissen. Hier kann nicht wie beim groberen Handwerk oder 
wie bei der Maschinentatigkeit alles bis auf den kleinsten Griff und 
Schlag und Stich vorgeschrieben werden; die richtige Anwendung aller 
padagogischen Regeln ist vielmehr abhangig von feineren geistigen Machten, 
von richtiger Einsicht, vom Geschick in der Formgebung, vom Takt, von
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der Willensenergie, vom Gefiihl, von der Phantasie, dem geeigneten Ton 
— alles Gaben, die wachsen bei immerwahrendem Bemiihen und die 
schliefilich abhangen von der Personlichkeit dessen, der die Regeln so 
oder so handhabt. Und damit hangt ein anderes zusammen, was die Pa- 
dagogik der letzten Jahrzehnte vielleicht nicht immer nach Gebiihr betont 
und hoch genug geschatzt hat. Die Scliule hat lange Zeit nur auf Klar- 
lieit des Verhaltnisses, nur auf Scharfe des Denkens und auf Systematik 
und in sittlichen Dingen auf den Pflichtbegriff und den kategorischen Im- 
perativ den Hauptnachdfuck gelegt. Das Gefiihl, die Empfindung und die 
instinktiven Seelenkrafte waren bei den Padagogen etwas in Mifskredit 
gekommen ais unklar, irreleitend, mit der gefahrlichen Phantasie allzu 
sehr verschwistert. Das hat unserem ganzen Unterrichtswesen seinen 
Charakter gegeben, und viele Lehrer glaubten lange Zeit an gar keine 
Mogliehkeit der Einwirkung ais durch das Wort, das lediglich ais ein 
Trager des Verstandes galt. Man wird aber, je langer die Erfahrung auf 
einen einwirkt und je praktischer man wird, erkennen, dala Beobachtung 
und Empfindung, Gefiihl und Phantasie unentbehrliche Helfer des Yer- 
standes, der Erziehung, der Bildung sind, weil sie eben in jeder echten 
und rechten Personlichkeit mitwirkende Faktoren sind, und wo sie felilen, 
einen geistigen Ausfall anzeigen. Audi sie miissen mitschaffen in der 
Tatigkeit des Lehrers, sie miissen mitwirken und mitweben im Tun des 
Sdiiilers. So wichtig auch Vernunft und Yerstandesklarheit sowie Willens- 
kraft und PilichtbewuMsein sind, sie konnen gar nicht allein leisten, was 
nottut. Ihre einseitige Herrschaft ist der Erziehung ebenso hinderlich 
und schadlich, ais ihr berechtigter Einflufi fórderlich und unentbehrlich 
ist. Dieses einseitige Vorwiegen des yerstandesmafiigen Formalismus hat 
den Reformsturm gegen unsere hoheren Schulen mitentfacht, der sich 
ebenso gut hatte richten konnen gegen manche Richtungen in der wissen- 
schaftlichen Padagogik unserer Tage. Eine Padagogik nun, die Gefiihl 
und Phantasie stark mit in Rechnung setzt, wird sich gefafit machen 
miissen, dass niichterne Theoretiker, prosaische Alltagsnaturen oder willens- 
stolze Stoiker, denen allen die Form hoher gilt ais der Inhalt, in ihr eine 
Art von Epikureismus, Eudamonismus und Yerweichlichung sehen, die zu 
rechter strammer Verstandesarbeit und Willenskraft nicht gelangen konne. 
Von solchen allgem einen Yorwiirfen und Phrasen braucht sie sich nicht 
beunruhigen zu lassen, solange es eine Tatsache und eine praktische 
Wahrheit ist, dafi allemal da, wo gern, wo mit Lust und Freude, also 
mit dem Einsatz des ganzen Gefiihls gearbeitet wird, der Wille den Fleifi 
machtiger beeinflufit, das Gedachtnis grofiere Empfanglichkeit zeigt, die 
Aufmerksamkeit fester zugreift, die Auffassung schwieriger Verstandes- 
probleme flotter von statten geht, iiberhaupt die gesamte Arbeit der Schule 
leichter und besser verlauft, munterer fliefst und schonere Friichte zeitigt 
ais da, wo nur yerstandesmahig, aber gefiihls- und phantasielos gearbeitet 
wird und unter dem Drucke blofien Sollens und Miissens. Der if-vnóg 
der Griechen, das frisch pulsierende Blut, die Seele, insofern sie stark fiihlt 
und stark empfindet, von welcher der Griechen klares Denken, ihr festes 
Wollen und ihr echt menschliches Fiihlen ausging, sollte nur recht kraftig
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in den Adern von Lehrern und Schiilern rinnen; es wiirde wirksamer sein 
ais der dunne Saft der niichternen Vernunft und reinen Denktatigkeit. 
Wo volle Wirkungen erzielt werden sollen, kommt es zuerst auf Wert- 
schatzung und Yerwertung des Personlichen an, das bei meehanischem 
und formalistischem Yerfahren bis zur Yerknocherung zusammenschrumpfen 
kann. Allerdings wird alles, was einen mehr personlichen Charakter tragt, 
eher zum Widerspruche herausfordern ais das matte und farblose Unper- 
sonliche. Deshalb wird auch gegen manche Erorterungen, wie sie im fol- 
genden geboten werden, vielleicht manch kraftiger Widerspruch laut 
werden. Mag das sein! Dieses Buch und sein Yerfasser, die frisches, 
gemiit- und gefiihlvolles Erziehen und Lehren in Schule und Haus em- 
pfehlen, wissen sich dabei frei von der Absicht, irgendwie mit ungesunden 
Neigungen der Jugend, mit dem modernen Streben nach Genufi und mit 
verweichlichenden Forderungen des Zeitgeistes schwachlich paktieren zu 
wollen. Sie wiinschen nur das Personliche uberall deshalb genugend zu 
wiirdigen, weil fur unser Lebensgliick das, was wir sind, die Personlich- 
keit durchaus das Erste und Wesentlichste ist, das wir an uns bestandig 
vornehm auszubilden und an anderen ebenso vornehm zu achten haben.

3. Moglichst praktisch mochte diese Padagogik auch sein in der 
Form, in der sie sich gibt. Sie strebt damach, einen Zug zum Popularen 
und Gemeinfafilichen an sich zu tragen und nicht allzusehr den trockenen 
Ton der hohen padagogischen Wissenscliaft. Deshalb werden dunkle ter- 
mini technici, die sich von der schlichten Sprache einfacher Erdenmenschen 
allzuweit entfernen, wo es irgend angeht, gemieden werden, um die Jiinger 
der Padagogik, die sich bei ihrem Eintritt in das ohnehin schon an be- 
rechtigten pedantischen Forderungen reiche Amt manchen Zwang antun 
miissen. nicht auch noch abzuschrecken durch eine aus fremdartigen pada
gogischen Fachausdriicken gefertigte Zwangsjacke. Ausdriicke, die erst, 
um verstanden zu werden, langer Erklarungen bediirftig sind, werden also 
moglichst vermieden werden. Unsere reiche deutsche Sprache bietet ja 
der allgemeinverstandlichen Wendungen so viele, dafe man nicht nach 
fernabliegenden Zunftausdriicken zu haschen braucht. Die Padagogik ist 
doch auch in gewissem Sinne eine Kunst, die nicht nur Eigentum der 
Zunftgenossen ist, sondern zugleich Besitz aller edlen Naturen, die iiber 
Bildung und Erziehung vorurteilsfrei und unbefangen zu denken sich be- 
miihen. Und ein Hinaushorchen in diese Kreise, die mit einer Art pada- 
gogischer Divinationsgabe das Richtige nicht selten finden und den Nagel 
auf den Kopf treffen, den der Mann von Fach in holier Weisheit verfehlt, 
tut jungen und alten Lehrern immer gut und diirfte deshalb einer prak- 
tischen Padagogik und ihrer allgemein fahlichen Formgebung nicht schad- 
lich sein. Auch vom padagogischen Himmel giltdasW ort, dafi man nicht 
hineinkommt, wenn man nicht wird wie die Kinder, die in ihrer Einfalt 
oft weiter und tiefer sehen ais der Verstand manches verstandesreichen 
Mannes und die das richtige Wort kurz und entschlossen treffen, wo wir 
erst lange suchen miissen. Spannt man so den T on  padagogischer For- 
derungen herab, laht man die Regeln moglichst im Tonę schlichter und 
gemeinfafelicher Rede sprechen, so riickt man das Ideał, nach dem wii
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Lehrer unermiidlich streben sollen, auch dem schlichtesten Denken und 
Lmpfinden naher und maclit es leichter erreichbar, ais wenn man schon 
durch den hohen Ton eine Art von Mauer aufrichtet zwischen dem, was 
sein und was erreicht werden soli, und zwischen dem, was man in Wirk- 
lichkeit noch ist. Auch Knappheit wird bei solchen Erorterungen an- 
gestrebt, wo es angebracht ist, der erzieherischen und bildenden Phantasie 
Anregung und Spielraum zu geben, damit sie sich in der Anwendung recht 
frei und ungebunden ergehe. Und wenn hier und da auch der Humor 
nicht ganz ausgeschlossen wird, so mogę man das nicht der Darstellung 
verargen. Die Schule kann zur Holle werden, wenn es in ihr ohne Humor 
hergeht. Solch eine Schule verstofit gegen den Hauptgrundsatz alles Unter- 
richts und aller Erziehung, der heifśt: Frohliehkeit ist die Mutter aller 
Tugenden. Ein Lehrer hat alles gewonnen, wenn seine Schuler das, was sie 
tun, mit Freude tun. Denn die Jugend will zuerst angeregt, dann unterrichtet 
sein. Lehre tut viel, Aufmunterung alles. Und dabei hat der Humor, 
der eine Gabe des Herzens ist, recht viel mitzusprechen. Hypochondrie 
aber ist dumpfem und traurigem Egoismus verwandt, der nur fur das 
jammerliche kleine Ich und das bange Selbst lebt und denkt, wahrend der 
Humor zu allem Guten aufgelegter macht und dem Gemiite Kraft gibt, 
in Selbstvergessenheit sich selbst mehr aufzuerlegen und mehr fur andere 
zu leisten. Wenn Herbart einmal gesagt hat, dafi heitere Stimmung der 
Schuler und Lehrer, im ganzen genommen, die erste und unerlafiliche 
Probe des guten Zustandes einer Schule sei, so darf man mit Fug und 
Recht dieses Wort auch auf Biicher beziehen, die praktisclie Anwei- 
sung geben sollen, wie Unterricht und Erziehung in guten Zustand zu 
bringen sind.

4. Aus den vorangegangenen Erorterungen ergibt sich die E in - 
teilung. Der erste und vielleiclit wichtigste, wenn auch nicht der langste 
Abschnitt behandelt die Personlichkeit des Lehrers d. h. was er sich selber 
sein soli, seine Selbsterziehung. Man hat wohl gesagt: „Wer andere er- 
ziehen will, muh selbst erzogen sein". Das Wort ist richtig, wenn man 
es in vorsichtiger Weise dahin fafit, dafś der Lehrer stets an sich selbst 
noch erziehen und sich nie fiir fertig halten soli. Wer andere erziehen 
will, mufi unablassig sich selber in Zucht haben. Im zweiten Abschnitt 
steht die Behandlung des Unterrichtsstoffes im Vordergrunde; wie der 
Lehrer sich zu ihm verhalten soli und wie der Schuler empfanglich zu 
machen ist fiir die verschiedenen Ausstralilungen der Lehrertatigkeit. 
Der dritte Abschnitt mochte alles das ins Auge fassen, was in das Gebiet 
der Schulzucht oder, um das richtige Wort fiir unsere Zeitverhaltnisse zu 
wahlen, was zur Massen- und Klassenerziehung, zur Disziplin des Unter- 
i'ichtsexerzierplatzes gehort. Gegen den Schlufi des dritten Abschnitts 
wird die Behandlung der Schulzucht einen mehr freundlichen und person- 
lichen Charakter annehmen, indem sie auf den einzelnen Schuler und auf 
seine Individualitat eingeht, die bei der Massenerziehung leider hier und 
da zu kurz kommt. Nicht von den Pflichten des Schulers allein, son- 
dern auch von seinen Rechten mochte das Kapitel von der Zucht und 
Erziehung ein freundliches Wort reden und der Schiilerpersonlichkeit die
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Beachtung schenken, die im ersten Kapitel der Lehrer gefunden hat. Das 
Gefiihl, dafi es sich um lebendige und mannigfache Einzelwesen und nicht 
nur um Klassenmaschinen handelt, wird hier besonders kraftig sich regen. 
In einem bescheidenen vierten Schlufiabschnitt wird, einem wehmiitigen 
Finale entsprechend, ein Blick auf die Beziehungen zwischen Schule und 
Elternhaus fallen, um damit Halt zu machen an der Grenze desjenigen 
Gebietes, auf welchem, je nachdem Vernunft oder Unvernunft vorherrscht, 
die Friichte der Schularbeit aufgelien oder verdorren. Die einzelnen Kapitel 
innerhalb der vier Abschnitte werden darnach streben, in sich kleine ab- 
gerundete Ganze zu bilden; denn eine praktische Padagogik soli eine hand- 
liches Nachschlagebuch bilden. Wenn infolgedessen an vereinzelten Stellen 
Wiederholungen, wenn auch geringer Art und in wechselndem Ausdruck 
und wechselnder Form, sich finden, so mag man diese dem Bestreben des 
Buches zu gute halten, nirgendwo die Freude am einzelnen durch die 
lastigen Yerweisungen storen zu wollen.

5. Die L iteraturangaben  werden sparsam sein, weil das praktisch 
ist. Nur was der Verfasser zum guten Teil oder ganz selber gepriift hat, 
mochte er anderen empfehlen; was er nur dem Titel nach kennt, mogę 
unerwahnt bleiben, selbst auf die Gefahr hin, dah Vollstandigkeit vermi&t 
wird. Besonders wird es die praktische Padagogik sich angelegen sein 
lassen, diese oder jene Literaturangabe mit heilsamem Wink zu begleiten, 
um in dem Jiinger der Padagogik das Yerlangen rege zu machen, an 
dieses oder jenes Meisters Tische die padagogischen Gaben aus erster 
Hand zu geniefien und sich an ihrer Frische zu laben. Auf die grofieren 
Werke ttber Padagogik, von denen diese praktische Padagogik sich vieles 
zu nutze gemacht hat, und auf einige Sammelwerke sei vorweg verwiesen.

Nagelsbach, Gymnasialpadagogik. 3 Auli. von Autenrieth, Erlangen 1879. - - S chrader, 
Erziehungs- und Unterrichtslehre fur Gymnasien- und Realschulen, 5. Aufl. (II. mit oinem 
Anhange liber die neuen Lehrplane versehene Ausgabe), Berlin 1893. — Schiller, Hand- 
bueh der praktischen Padagogik fur hohere Lehranstalten, 3. Aufl., Leipzig 1894. — Schmib, 
Enzyklopiidie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens, 2. Auli., Leipzig 1876— 87, 
10 Bde. — K ern, Grundrifi der Padagogik, 5. Aufl., Berlin 1893. — T h . W aitz, Allgemeine 
Padagogik, 3. Aufl. von O. Willmann, Braunschweig 1883. — B eneke, Unterrichts- und 
Erziehungslehre. Neubearbeitet von Dressler, 4. Aufl., Berlin 1876. — O. W illmann, 
Didaktik ais Bildungslehre, 2 Bde., Braunschweig, 2. Aufl. 1894, 1895. — Rudolf Lehmann, 
Erziehung und Erzielier, Berlin 1901. — W. Munch, Vermischte Aufsatze iiber Unterrichts- 
ziele und Unterrichtskunst an hoheren Schulen. 2. verm. Aufl. Berlin 1896. — Ders., Ilber 
Menschenart und Jugendbildung. Neue Folgę yermischter Aufsatze. Berlin 1900. — Ders., 
Geist des Lehramts. Eine Hodegetik fur Lehrer hoherer Schulen. Berlin 1903. — Jaeger, 
Oskar, Lehrkunst und Lehrhandwerk. Wiesbaden 1897. — W eissenfels, Kernfragen des 
hoheren Unterrichts. Berlin 1901. Neue Folgę 1903. — Matthias, A us Schule, Unterricht 
und Erziehung, Miinchen 1901. — Yerhandlungen der D irek toren -V ersa m m lu n g en  in 
Preufien. — Frick, R ichter und Meier (Fries und Menge), Lehrproben und Lehrgange aus 
der Praxis der Gymnasien und Realschulen.



E rster A bschnitt.
Die Persónliehkeit des Lehrers.

6. Wert der Persónliehkeit. Dala der Abschnitt iiber die Person- 
lichkeit des Lehrers die erste Stelle einnimmt und nicht der von der 
Metliode handelnde, mag vielleicht nicht ganz der Richtung der Zeit ent- 
sprechen, die vielfach an den Primat der Methode und des Schemas glaubt. 
Es ist ja ein unverkennbarer Zug unserer Zeit, die Freilieit der Person- 
lichkeit zuriickzudrangen und zuriicktreten zu lassen hinter dem All- 
gemeinen und unpersonlich Wirlcenden, hinter Prinzipien, Gesetzen, Yer- 
ordnungen und Yorschriften. Aber es ist und bleibt eine praktische Wahr- 
lieit, dah nicht irgend welche allgemeinen Satze, dala nicht Biicher und 
Papier, sondern Menschen auf Menschen stets am tiefsten eingewirkt haben, 
weil liier die Wirkung von etwas Ursprlinglichem, Selbstandigem und von 
einem festen lebendigen und lebenspendenden Mittelpunkte ausgeht. Die 
auheren Formen, Gesetze, Yerordnungen, Lehrplane, Methoden, kurz alles 
das, was allgemeine Bedeutung fiir Erzieliung, Zucht und Unterricht hat, 
haben ihren nicht zu unterschatzenden Wert, aber sie sollten auch nicht 
iiberschatzt werden, weil sie ihre wirkende Bedeutung erst dann erhalten, 
wenn ein kenntnisreicher, geistesklarer, cliarakterfester und geschickter 
Lehrer sie ausiibt im rechten Geiste, nicht ais Knecht dieser Formen, 
sondern ais Herr iiber den guten Geist in ihnen. Gerade beim Lehrer 
liegt die Gefahr sehr nahe, vom eigenen Berufe geknechtet zu werden; 
langjahrige Tatigkeit in denselben Fachem fiihrt ihn leicht dahin, sich 
mechanisieren zu lassen und an der rechten Selbstandigkeit und Freiheit 
der Persónliehkeit Schaden zu leiden. Von richtiger Methode hangt un- 
gemein viel ab, sie tut das Ihre, um falsche Individualitat zu rechter 
Persónliehkeit auszugestalten. Aber wo Erweckung geistigen Lebens notig 
ist, darf man von der Methode nicht alles Heil erwarten. Geist kann sich 
nur an Geist erziehen; dabs das geschehe, dafiir ist die rechte Personlich- 
keit Grundbedingung und Gewahr; denn weit eher kann die Mangelhaftig- 
keit der Methode, des Lehrplans und des Schulmechanismus durch die 
Tiichtigkeit des Lehrers, ais dessen Untiichtigkeit durch die vollkommensten 
Methoden und Einrichtungen ersetzt werden. — Es geht ja heute durch 
unsere Schule — das hangt mit unserer staatlichen Entwickelung zu- 
sammen — ein straffer, einigender und uniformierender Geist, der der
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Personlichkeit gefahrlich werden mufa, wenn sie nicht stark genug in sich 
ist und wenn sie nicht die ihr zukommende Freiheit und ihre berechtigte 
Eigenart sich behauptet. Auch aus einem anderen nahe verwandten 
Grunde werden kraftige Personlichkeiten dem Lehrerstande gut tun. Es 
wird auf den hoheren Schulen vielfach nur um aufaerer Berechtigungen 
und des platten Nutzens willen gearbeitet, nicht mehr wie vor Jahren, ais 
die Tage der Romantik noch ihre Nachwirkung iibten, um der Sache 
selbst und schoner Bildung willen. Die Reifepriifung und das Berechti- 
gungszeugnis zum einjahrigen Dienst dienen ais Treib- und Schreckmittel 
und gelten ais Palmen des Sieges; leicht verliert man das schone Ziel 
aus dem Auge, sich vor allem feine Geistesbildung und Geistesschulung 
durch personliche Kraft zu erwerben. Die Schule mufi von einem Pensum 
zum andern eilen, um fertig zu werden, vielerlei muf? bewaltigt werden, 
ohne dafś dem Lernenden und seinen hauslichen Erziehern viel Wahl- 
freiheit bliebe. Kommen zu diesem Yielerlei nun noch lehrende Person
lichkeiten hinzu, die schablonenhaft und ebenso zerrissen sind, wie in ge- 
wissem Sinne die ganze Art unserer Bildung, so steht’s schlimm um unsere 
Schule. Es wird gelehrt, aber nicht erzogen. Darum sind ganze, ziel- 
bewufite, in sich geschlossene Personlichkeiten notiger denn je, um den 
Willen der Schiller zu lenken und ihn in seinem Wollen zu begeistern, 
damit er sich in dem Yielerlei festige und nicht verliere in den mannig- 
fachen und vielartigen Forderungen, damit er von tester Hand geleitet 
mit Lp&t und Liebe an der Arbeit bleibe und nicht dem Tagelohner gleich 
nur aut odeń Nutzen sehe. Auch aus anderem Grunde sollte gerade heute 
der Lehrer mehr denn je nach starker Personlichkeit streben, unermiidlich 
an sich arbeiten und sich nicht in trivialen Aufśerlichkeiten verlieren. In 
Bezug auf aufiere Anerkennung des Lehrerstandes seitens des Staates ist 
in fast allen deutschen Staaten durch Titel und Geld immer mehr den 
Wiinschen der Beteiligten entgegengekommen. Das Kampfen um diese 
Anerkennung und um gebiihrenden Lohn hat aber vielfach im Lehrer
stande die falsche Meinung erweckt, ais liege in diesen Dingen die rechte 
Wertschatzung des Standes und der Stellung. Das ist aber keineswegs 
der Fali. „Die Titel sind die Dekoration der Toren“ hat Friedrich der 
Grofie einmal gesagt und damit das Richtige getroffen. Wahre Wiirde 
und rechte Ehre soli die selbstbewufite Personlichkeit in sich selber und 
in der stillen Erfiillung ihres Berufes finden. Irren wir nicht, so hat jenes 
ungestiime Haschen nach aufeerer Anerkennung die Kopfe vielfach ver- 
wirrt, den Sinn vom guten Gedeihen der Sache und den Mann vom rich- 
tigen Wege abgetrieben. Wer sein Aufieres und seine aufsere Ehre zu 
viel betrachtet, wird leicht abgelenkt von der Hauptsache und von dem, 
was vor allem not tut; wer zu viel darauf sieht, was er hat und besitzt 
und gilt bei den Leuten und was er besitzen und gelten konnte, vergifit 
zu leicht, was er innerlich ist und sich selber sein sollte, vergifit zu leicht 
den wahren Wert der Personlichkeit. Und fur diese hat der Schiller 
schon sehr friih eine feine und bestimmte Empfindung, selbst wenn, ja 
gerade wenn sie einfach und schlicht und ohne viel aubere Zutaten an 
Kleider- und Titelpracht einhergeht. Ob der Lehrer selbst im Dienste
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eines schonen Ideals steht, ob er wahr, aufrichtig, gerecht, beharrlich, 
opferwillig, selbstlos und pflichtgetreu ist, das wissen die Schiller gar bald 
und lassen das Beispiel des Meisters ais Muster und Yorbild gern auf sich 
wirken. Ob der Lehr er fest oder schwankend, ob er mit siclierer Kon- 
seąuenz und mit gewichtigem Wort oder ob er mit leeren Worten nach 
Launen liandelt, ob der Sonnenschein schlichter und kraftiger mannlicher 

lebe iiber der Aussaat scheint oder ob die driickende Nebelluft taglohner- 
after Gesinnung auf der Arbeit lastet, das weifi die jungę Welt in der 

Scbule oft mit feinerem Gefiihle zu beurteilen ais wir gemeiniglich an- 
nehmen. Kurz die Macht der Personlichkeit ist das Wirksamste im Schul- 
leben; denn der Mensch wirkt alles, was er vermag, durch seine Person
lichkeit. Damit wollen wir nicht, wie der unpadagogische Naturalismus 
es so gern tut, das „Recht der Individualitat“ schlechthin preisen. Denn 
Individualitat und Personlichkeit ist nicht gleichbedeutend. Unter Person
lichkeit verstehen wir das Beste, was ein Wesen an und in sich tragt. Die 
Individualitat jedoch umfafit eigentiimliche Vorziige und eigentiimliche 
Schwachen; die Summę der letzteren pflegt nicht selten grolśer zu sein ais 
die der ersteren. Jene soli der Lehrer sich bewahren und pflegen wie jeder 
andere Mensch auch; diese soli er mehr ais andere Sterbliche bekampfen und 
zu beseitigen suchen. Sie haben kein Recht in der Scbule, weil sie die ge- 
deih liche Entfaltung der rechten und edlen Personlichkeit hemmen und ihre 
segensreiche Wirkung binden und beeintrachtigen. Darum soli die prak- 
tische Padagogik recht kraftig gegen alle Schwachen der Individualitat, 
gegen alle Schulmeisterkrankheiten einherfahren und sich nicht scheuen, 
die»e auch einmal beim rechten Namen zu nennen. Andererseits soli sie 
aber mit Nachdruck darauf hinweisen, dali die Personlichkeit nur gewinnen 
kann, wenn sie tiichtig in der Technik und Methodik des Berufs sich 
schult. Technik und Methodik soli ihr nicht etwas Auherliches, Mechani- 
sches, Angeąualtes sein und bleiben, nicht eine Summę von angeklebten 
Manieren, sondern zur zweiten Natur gewordene Kunstgriffe, Regeln und 
Grundsatze, welche die griindliche Erwagung aller maSgebenden und mit- 
bestimmenden Gesichtspunkte, ais da sind die Schiilernaturen, der Unter- 
richtsstoff und die Lehrziele, uns darbietet. Pllege trefflicher individueller 
Gaben, Bekampfung der Pehler, Beherrschung der Mittel, welche uns die 
Methode an die Hand gibt, entwickelt allmahlich diejenige Art von Lehrer- 
peisonlichkeit, aus dereń geheimnisvollen Tiefen erst jene unmittelbar 
packende Wirkungskraft hervorquillt, welche das Meiste, ja alles iiber 
* chiilerherzen und -kopfe vermag, welche mehr wirkt ais alle noch so 
gewahlten Formen und Mittel rein auherlicher Art. Sie ist die Seele des 
Unterrichts, das eigentiimliche Ethos desselben, das „Elektrisierende", von 
c'em man oft nicht weib, von wannen es kommt, das aber wie der Quell 
aus verborgenen Tiefen seine Entstehungsgeschichte hat und von dort 
tommt, von wo hohere Wirkungen ausgehen.
S 8 lesenswert ist W iese , die Macht des Personlichen im Leben, Berlin 1876.
' un“   ̂ wird in folgender Weise der Wert der Personlichkeit im Schulleben geschildert:
 ̂ Ver weifi nicht aus seiner eigenen Jugend, wie das Vorbild des Lehrers mehr Gewalt 

u..er *‘m hatte ais alle Lehre und Ermahnung, wie von da der Pleifi, der Gehorsam und 
a 6 elementaren Tugenden ihren Antrieb empfangen? Der Erfolg des Unterrichts hiingt
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sicherlich zu einem guten Teil von der dabei angewandten Methode ab; aber es gibt keine 
absolut beste Methode: recht wirksam wird jede erst dadurch, dafi sie das personliche 
Eigene ist, nieht das Werkzeug in der Hand, sondern die Hand selbst. Das Entgegen- 
gesetzte ist, dafi oin vorgeschriebenes Verfahren, mechanisoh geiibt, den Mangel der Selb- 
standigkeit des Lehrers iibertragen rani. Der geistige Hauch, der von einer freien durch- 
gebildeten Lehrerpersonlichkeit ausgeht, hat eine oft fur das ganze Leben bestimmende 
Wirkung, auch duroh die Art wie z. B. geschichtliclie Personen und Taten ein Urteil der 
Achtung, der Bewunderung oder der Verwerfung erfahren, oder auf Erhebung iiber alles 
Geraeine und auf hohe Ziele ais einzig erstrebenswert liingewiesen wird. Bei der Jugend 
wird fast immer das sachliche Interesse von dem personliclien uberwogen; friili wahlt sie 
sieli ihre Helden, denen sie naoheifert, auch unbewufit; und das wirkt fort, auch wenn die 
jugendlichen Sympathien dureh die praktischen Lebensaufgaben der spateren Zeit ihre erste 
Lebhaftigkeit verlieren. Man liiirt in unserer Zeit nicht selten Klage iiber Abnalime der 
Pietat bei der Jugend; und gewifi, es vereinigt sieh heutzutage vieles, die Herzen friih 
davon zu entleeren; aber von Hause aus ist bei den meisten Hingebungswilligkeit vor- 
lianden; es kommt nur darauf an, dafi diese solchen personlichen Eigenschaften begegnet, 
die wie Licht und Warme darauf einzuwirken vermogen.“ —

7. Berufsideale und Berufswirklichkeit. tiber das Yerhaltnis von 
Ideał und Wirkliehkeit im Lehrerberuf mufi sich der Jiinger desselben 
von vornherein klar sein und der altere Lehrer klar bleiben. Sie mussen 
sich bewuht sein, dai mit ihrer Tatigkeit wie mit keiner anderen grofie 
Schwierigkeiten und ein starkes MaL von Entsagung verbunden sind und 
dati es oft nicht leicht ist, in dem sonntaglichen Reiche der Ideale Star- 
kung und Erąuickung zu suchen und zu finden fiir die alltaglichen Miihen 
und Sorgen der Berufsarbeit. Erst wer sich Klarheit in dieser Frage 
schalft, wird sich die rechte Schaffensfreudigkeit bewahren. Schwierig ist 
der Beruf, weil die verschiedensten und weit auseinandergehende An- 
forderungen an ihn gestellt werden. Es ist anstrengend und miihevoll 
stete Aufmerksamkeit einer ganzen Klasse von 20 bis 50 Schiilern zu 
widmen und zugleich dem einzelnen in der Masse und der eigenen Person; 
eine Menge von Kleinigkeiten mussen in gesunder Pedanterie beachtet 
werden, dabei sollen aber die grofien Unterrichtsziele keine Minutę dem 
Auge verloren gehen; alle soli er bilden und unterrichten und doch wieder 
die Eigenart schonen; unermiidliche Geduld und Langmut, auch dem 
frechsten Schlingel gegeniiber, soli zur richtigen Zeit geiibt werden, dabei 
aber Kraft und Strenge und ihre angebrachte Verwirklichung in wuch- 
tigem Dreinfahren nicht Schaden leiden; in jedem Augenblicke soli der 
Lehrer Herr der Lagę sein, wenn auch sein Gemiit in noch so heftiger 
Bewegung ist, dabei soli er die Freudigkeit nicht verlieren, auch wenn 
Enttauschung auf Enttauschung ihm den Mut zu nelimen drohen; ferner 
muh er den Lehrstoff, auch wenn er noch so schwierig ist, beherrschen, 
und zwar wissenschaftlich beherrschen und zugleich gemeinverstandlich 
herabsteigen zu dem schlichtesten Yerstand und dem denkbar diimmsten 
Jungen. Er soli stets derselbe und sich gleichbleibend sein; denn die Kon- 
seąuenz ist eine merkwurdig einflufireiche Macht, ohne welche keine Er- 
ziehung gedeihen kann. Und den noch soli der Lehrer empfanglich sein 
fiir alles Neue, was in Welt und Wissenschaft an ihn herantritt und 
immer wieder von einer unruhigen neuerungssiichtigen Zeit gefordert wird. 
Wiewohl diese in den meisten Fallen nur ihre Wiinsche kennt, aber nichts 
von dereń Verwirklichung versteht und wiewohl sie in vielen Fallen gar 
nicht einmal recht weih, was sie will, und rasche Forderung herrsch-
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gewaltig stellt, soli der Lehrer trotz alledem nicht empfindlich werden 
iiber die Torheit dieser Welt und sich nicht beirren lassen durch die Un- 
ruhe der Zeit, sondern im Gegensatz zum Treiben des lauten Neuerungs- 
marktes immer wissen, was er will und was er in der Stille seines Wirkens 
zu erstreben hat. Solche und ahnliche Schwierigkeiten des Lehrerberufs 
wird die praktische Padagogik auf jedern Blatte zeigen. Hier kam es nur 
darauf an, einzelne voriibergehend zu erwahnen, um das Berufsideal fur 
die Personlichkeit des Lehrers ins rechte Licht zu setzen. Ins rechte 
Licht! Es wiirde fiir unsere Zeit kaum das rechte Licht sein, wenn man 
ilir viel von den Schulmannern der Yergangenheit sagen wollte, dereń 
Geist iiber Zeit und Baum dahinflog und kraftig genug war, den langen 
Weg ins Reich der Ideale aus den Sorgen der Gegenwart und der dumpfen 
Luft beengter und ungesunder Schulraume sowie karglicher Studierstuben 
und karglichen Lebensgenusses mit freudiger Sicherheit zu finden, von 
jenen Mannern, bei denen geringer Besitz und karges Gehalt neben grofien 
und erhabenen Idealen wohnte und die in trostloser Arbeitsumgebung von 
der leuchtenden Akropolis und dem hohen Kapitol traumten. Solche Ideale 
erscheinen unserer Zeit zu altfrankisch. Der naturwissenschaftliche Realis- 
mus unserer Tage und die modernen Ideen haben den Wert niitzlicher 
und handgreiflicher Dinge zu stark in den Yordergrund gedrangt: ihnen 
darf man mit jenen Idealen nicht mehr kommen. Und das hat auch sein 
Gutes. Denn zu hohe Ideale werden leiclit liohl; sie sind zu fein gewebt 
fiir die derbe Wirklichkeit; zu haufig entsteht Enttauschung, wenn das 
feine Gewebe zu arg zerfetzt und zerrissen wird von grober Gegenstand- 
lichkeit und wenn man merkt, dafs in der Welt Kiimmel und Salz reich- 
licher sind ais Ambrosia. Spannt gerade der angehende Schulmann seine 
Erwartungen zu hoch und treten dann die beschwerlichen, peinlichen Riick- 
sichten auf so und soviel Kleinigkeiten des Berufs an ihn heran, so geht 
ihm leicht die Fahigkeit verloren, das Kleine mit dem Grofeen in Yer- 
bindung zu halten und die Wirklichkeit mit dem Ideale auszusbhnen; er ver- 
fallt dann wohl der Resignation und der Holfnungslosigkeit und schliefilich 
dem Schrecklichsten der Schrecken, dem alltaglichen Schlendrian und dem 
ewig Gestrigen. Wer erst an Idealen bankbriichig geworden ist, der biifet 
auch rechte Lebensfreudigkeit ein, Gramlichkeit ersetzt dann Begeisterung, 
und aulisere mechanische Tatigkeit und unberechtigte Pedanterie die Stelle 
lebendigen und freudigen Wirkens. Dagegen soli eine gesunde Idealitat 
schiitzen, die auch heute noch ihr gutes Recht hat. Auch lieute noch 
erhalt bestandiger und anregender geistiger Verkehr mit der Jugend frisch 
und jung; auch heute noch erweckt Liebe Gegenliebe und bringt tiichtige 
Arbeit Dank. Immer noch ist die Erziehung und Bildungsarbeit eine 
Kunst, die um so vollkommener und erąuicklicher wird, wenn man auch 
das Kleine und Kleinste schon zu gestalten sucht; immer noch bildet der- 
jenige sich selbst tagtaglich mehr, der andere gut zu bilden unablassig 
sich bemiiht. Die Welt da draufśen ist ja hier und da und manclierorts 
mehr ais anderswo arm an Idealen und beherrscht von krasser Alltaglich- 
keit; in der Welt der Schule, so sehr sie der odeste Niitzlichkeitsdrang 
auch vollstandig zu erobern gesucht hat, haben immer noch hohere End-



14 Erster Abschnitt. Die PersOnlichkeit des Łebrers.

ziele und Ideale ihre Geltung und Kraft; man braucht niclit lange zu 
suchen, um es zu sehen, wann die Augen der Jugend am meisten leuchten 
und ihr Herz am meisten schlagt. Nur wenig Menschen konnen ferner 
so sehr rein wissenschaftlichen Fragen sich widmen und sie fur die schlich- 
testen und empfanglichsten Kopfe so verstandesgerecht mach en wie der 
Lelirer. Schon hat mancher gerade iiber dieser Tatigkeit die hauslichen 
Sorgen und die Miihen des Tages vergessen. Und auch heute noch macht 
es Freude, Friichte wachsen zu sehen just auf dem Gebiete geistiger Ent- 
wickelung; auch heute noch ist und bleibt doch das reiz- und gehaltvollste 
Studium der Menscli in seinem Seelenleben, und diesem Studium darf vor 
allem der Schulmann sich widmen wie wenig andere. Also der Ideale 
noch immer genug! Wen geistige Interessen gliicklich machen, der kann 
im Lehrerberufe seine Rechnung finden. Wer aber immer nur daran zu- 
erst denkt, wie er sich korperliches Wohlsein und seine aufieren Ehren 
am besten einrichtet, wie er sich am vollkommensten speist, trankt und 
kleidet, der bleibt diesem Berufe am besten fern und baut Kohl oder ahn- 
liche Dinge. Da nun Ideale meist fein gewoben sind und plastischer Ge- 
staltung entbehren, so tut man gut, um tiichtige Leistungen zu erzielen, 
bei tuchtigen Yorbildern unter den Berufsgenossen sich umzusehen und 
umzuhoren, an denen man sich aufrichten kann in der oft erdriickenden 
Kleinarbeit des Tagewerkes. Solche praktischen  Vorbilder sind um so 
notiger, je geistiger der Beruf ist und je weniger die Wirkungen der Er- 
zieher- und Lehrertatigkeit sofort olfenkundig sind. Treff liche Vorbilder 
sind die beste Bildungsschule; grohe Muster wecken Nacheiferung und 
geben dem padagogischen Urteil und Wollen klarere Pragung. Wo sie 
in der Nahe nicht zu finden sind, da suche man sie in der padagogischen 
Literatur, die von Sokrates bis auf Pestalozzi und Herbart eine stattliche 
Mustergalerie darbietet; besonders wirksam aber werden Zeitgenossen sein, 
weil sie an demselben Webstuhl schaffen, an welchem man selber noch steht 
bei seiner eigenen Arbeit. — Wenn nun bei dieser Arbeit auch die richtige 
Frau dem Lehrer immer zur Seite stiinde und dafur sorgte, dafi zwischen 
Berufswirklichkeit und Berufsidealen nicht auch hausliche Hemmnisse sich 
storend einschieben, dann wiirde manche wunde Stelle nicht der Heilung 
bediłrfen. Wie schon und treffend sagt Goethe dochin seiner Iphigenie: „Der 
ist am glucklichsten, er sei ein Konig oder ein Geringer, dem in seinem 
Hause Wohl bereitet ist“ , und in Hermann und Dorothea: „Ein wackerer 
Mann verdient ein begutertes Madchen, und es beliaget so wohl, wenn 
mit dem gewunscheten Weibchen auch in Korben und Kasten die nfitz- 
liche Gabe hereinkommt. “ Jedenfalls — mogen materielle Guter auch 
fehlen — sollen aber mit der Frau vor allem geistige Gaben ins Haus 
kommen, die nicht nur in Kuchę, Keller und Kleiderschrank sich ver- 
lieren, sondern in reger Empfanglichkeit und feinem Sinn fur alles Schone 
sich aufiern und mit einem warmen Herzen fur alles Gute verknupft sind. 
Eins aber beherzige man. Wo die Frau hergekommen, die Seite, von 
welcher sie in neue Kreise eintritt, lafit ihr einen bleibenden Eindruck 
und eine bestimmte Richtung ihrer Gedanken fur alle Folgezeit. Daher 
sehe man sich bei Zeiten vor. Denn da hoheres geistiges Leben im Lehrer-
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berufe daheim sein soli und die Erziehungsarbeit eine sehr zarte und feine 
Kunst ist, mul ihm kleinliche Denkungsart, die nur zu leicht durch hausliche 
Einflusse erzeugt wird, fernbleiben.

Uber das Ideale am Lehrerberufe vgl. die schonen Worte bei N oike, Padagogisches 
Skizzenbtieh, Leipzig 1874, S. 210 ff. — Wer einen Lehrer, der nicht nur durch den engen 
ochuiraum, sondern auch durch die Schule des Lebens gegangen, in seinem Werdegang 
betrachten will, um selber Nutzen daraus zu zieben, vgl. besonders in seinem ersten Teil 
V iese, Lebenserinnerungen und Amtserfahrungen, 2 Bde., Berlin 1886. — Mit gesundem 

Humor greift frisch in das Reich der Ideale hiniiber und holt von dort herbei, was im 
Durchschnitt fiir Menschen moglich und erreichbar ist: Ja g ee , Aus der Praxis, ein pada- 
gogisches Testament, 2. Auli., Wiesbaden 1885. — Um Ideał und Wirklichkeit vollig in 
Jtinklang zu bringen, sieht die Dinge, wie sie sind, und fordert, wie sie sein sollten, mit 
teinsinniger und priifender Beobachtungskraft und rilckhaltloser Beurteilung, die in vor- 
nebmer Form sich gibt: M unoh, Neue padagogiscbe Beitrage, Berlin 1892.

8. Die wissenschaftliche Bildung des Lehrers. Um idealen Sinn, 
um Arbeitsfreudigkeit und Frische zu bewahren, soli der Lehrer tiichtige 
wissenschaftl iche Bildung nicht nur auf der Universitat sich erworben 
haben; er soli in ihr weiter arbeiten und niemals ruhen. „Der Gymnasial- 
lehrer soli gelehrt sein“ verlangt Nagelsbach. Bescheiden und praktischer 
stellt man die Forderung so, dali er unablassig damach strebe, es im 
richtigen Mafie zu werden. Er selbst, die Schule und die Schiller faliren 
besser dabei, wenn er mit dem Bewufitsein arbeitet, noch vieles, auch in 
wissenschaftlichen Dingen, lernen zu miissen, und nicht sich sofort ais 
„ gelehrtes Haus fiihlt. Ein Haus ist fertig, wenn es unter Dach und 
Fach ist. Das soli der Mensch nie sein, er soli niemals dem toten Fach- 
und Mauerwerk gleichen, sondern ais lebendes Wesen stets streben, nicht 
aufhbren zu lernen und an sich zu arbeiten bis zum letzten Atemzuge.
Nie _ermattendes wissenschaftliches Streben — das ist rechte wissenschaft- • ;
liche Bildung. Wenn nun auch in der drangenden Arbeit des Berufs 
immer wieder neue Hindernisse der wissenschaftlichen Arbeit sich bieten, 
soviel Zeit wird immer bleiben, um, wenn auch nur auf Stunden, am Born 
der Wissenschaft Erąuickung und Starkung zu suchen fiir die Arbeit der 
Schule; soviel Zeit mu fi bleiben, dafi man an keinem Punkte seines 
Wissensgebietes zu beschamender und ąualender Unkenntnis herabsinke.
Gut ist s, wenn die selbstandig forschende Mitarbeit auf irgend einem Ge- 
biete seines Studiums den Stolz und das Selbstbewufitsein des Mannes hebt 
und ihm frische Kraft bewahrt. Wer aber nicht wissenschaftlich tatig 
ist, wer nur den nachsten Forderungen, welche die Schulstube an ihn 
stellt, diirftig zu genugen suclit, dem wird es schliefilich schlimm ergehen.

enn an die Stelle des Alten riickt nun einmal bestandig Neues in immer 
neuen Formen. Wer dieses nicht auf sich wirken lafit, wer nicht mit- 
aibeitet mit der unablassig schaffenden Wissenschaft, verliert die Fiihlung; 
ei wird liberholt von seiner Zeit; sein Stillstand wird Riickgang; es wird 
i nn am Ende das mitleiderregende Schicksal zu teil, beim alten Eisen zu 
iegen. — Das wissenschaftliche Studium soli sich auch auf die Padagogik 

eistiecken; zu sehr noch fiihlt sich mancher erhaben, auch in diesem Ge- 
nete sich forschend umzusehen. Nicht ais ob jeder alle Hćihen und 
leten dieser Kunst und Wissenschaft planmafiig durchwandern sollte! 
ber e i n gutes Buch sollte er doch hin und wieder mit Empfanglichkeit
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lesen. Er wird bemerken, dala solches Studium ihm doch manchmal die 
Augen offnet uber eigene Torheiten, an denen er bisher wie ein Blinder 
voriibergegangen. Auch einmal ein gutes philosophisches Buchlein tut 
dem Lehrer gut, damit der wissenschaftliche Sinn und das wissenschaft- 
liche Urteil, die im Banne der Scbulstube sicb leicht verengen, stets 
wieder ausgeweitet werden. Besonders nutzreich innerhalb des philosophi- 
schen Gebietes ist psychologisches Studium, damit der Lehrer nicht nur 
weifś und durchdringt, was er unterrichtet, sondern auch erkeunt, wie e& 
in den Seelen der Lernenden aussieht. Dann wird er nicht so oft uber 
die jungen Kopfe hinweg und an den jungen Herzen vorbei reden. — Die 
rechte wissenschaftliche Bildung erwachst aber nicht nur aus der Buch- 
gelehrsamkeit, die zu leicht mit toten Zeichen ins Gehirn sich driickt; sie 
nimmt erst die rechte Frische und Beweglichkeit an, wenn der Lehrer 
auch ein offenes Herz und einen empfanglichen Sinn fur das ihn um- 
gebende Leben sich bewahrt, fur die grofśen Fragen, die die Zeit bewegen, 
und fiir die kleinen ortlichen wissenschaftlichen Bestrebungen; freundlich 
und empfanglich soli er sich jedenfalls dazu stellen; ob er tatig mitarbeiten 
kann, dariiber muli er die Entscheidung der ihm zu Gebote stehenden Zeit 
und seiner Arbeitskraft uberlassen.

Wer so stets wissenschaftlich strebend sich bemiiht und sich vor 
Einseitigkeit und Engherzigkeit zu schutzen sucht, der wird bewahrt 
werden vor mancherlei Untugenden, die man vielleicht ais spezifische 
Schulmeisterkrankheiten bezeichnen diirfte. Da ist zunachst der Schul- 
meisterdiinkel — der tumor scholasticus — , den Noire (a. a. 0. S. 217) 
nur ais eine Varietat des in unseren Tagen leider in allen Standen so ver- 
breiteten Grolienwalms ansieht. Die ersten Symptome zeigen sich gewohn- 
lich „wenn der Lehrer zum ersten Małe ais unbeschrankter Selbstherrscher 
unter die Schar der maulaufsperrenden Jungen tritt"; „krahende Recht- 
haberei, Aburteilen uber alle bekannten und unbekannten Dinge, alles 
besser wissen wollen, hochfahrendes Ignorieren des gesunden Menschen- 
verstandes“ ; „in ihrer beschrankten Sphare sind diese Schulmonarchen 
kleine Casaren". Diese Zeichnung ist zwar etwas drastisch, aber doch 
manch wahrer der Wirklichkeit abgesehener Zug ist in ihr enthalten. Wer 
mit seiner Gelehrsamkeit vor Schulern prunkt, mag allenfalls ein Gelehrter 
sein — ein gebildeter Mann ist er nicht, und jedenfalls ist er ein recht 
schlechter Padagoge. Mit dem Dunkel hangt die Schroffheit des Urteils 
zusammen, an der der Lehrer mehr ais andere krankt. Gegen sie hilft 
nur bestandige wissenschaftliche Fortarbeit, die nicht nur in der Enge 
der Fachwissenschaft sich bewegt; sie ist geeignet, dem Urteil zunehmende 
Milde zuzufuhren, sie verhiitet einseitiges Aburteilen, barsches und mafśloses 
Fordem und mafilose Erwartungen. Und das geht so zu: Wer nurfiir Schul- 
zwecke arbeitet, nur fiir den taglichen Gebrauch von der Lehrerhand in den 
Schuleiwerstand, beherrscht das, was er gebraucht, gar bald, besonders wenn 
jahraus jahrein dasselbe wiederkehrt; er fiihlt schliefilich gar nicht mehr, da6 
er selbst oft schon dasselbe getrieben und langsam errungen hat, was er dem 
Schtiler gleich beim ersten Małe so genau abverlangt, dah auch der Punkt 
iiberm i nicht fehlt. Der Mahstab der Beurteilung wird bei solcher Art



§ 9. Herzens- und Charakterbildnng. 17

des Denkens immer ungerechter. Bildet ein Lehrer dagegen aach uber 
die Grenzen seiner engen Fachwissenschaft hinaus sich bestandig fort, 
so wird er bald inne werden, wie weit er selbst von Yollkommenbeit ent- 
fernt ist und wie schwer es ihm nocli wird, Neues rascli und fest zu 
fassen und zu bewahren. Je vielseitiger er sich zu bilden strebt, um so 
milder wird er werden; je einseitiger er bleibt, um so schroffer wird er 
sein. Daher die eigentumliche Ersclieinung, dafś Fachlehrer im engsten 
Sinne des Worts (nicht etwa nur an Altphilologen und Mathematiker 
braucht man zu denken) oft die grofśten Querkopfe im Beurteilen der 
Schulerleistungen sind. — Rechte wissenschaftliche Fortarbeit schiitzt aber 
auch vor dem Yersauern und dem Verbauern sowie dem Verphilistern 
hinter dem Stammtisch und vornelimlich vor falscher Pedanterie, die mit 
Kleinigkeiten kramt um der Kleinigkeiten willen, die den Inhalt veracht- 
lich zuriickstellt hinter den Formen und die Silben sticht, weil ihre 
Geisteskraft weitere Ziele nicht erreichen kann. Plutarch erzahlt sehon, 
dafi bei den Romern die Worte „Grieehe" und „Gelehrte" Schimpf- und 
Schmahreden waren. Michel de Montaigne fiigt dem hinzu, dafs er, ais 
er alter geworden, gefunden habe, dań man in Rom recht hatte und dafś 
magis magnos clericos non esse magnos sapientes. — Und wie vor Pedanterie 
schiitzt frisches wissenschaftliches Streben vor dem Marasmus und vor 
dem Vertrocknen. Nur Leute, die durch die Wolken der Tagesforde- 
rungen hindurch immer wieder nach der Sonne der Wissenschaft suchend 
ausscliauen und sich freuen, wenn sie sie auch nur ein Stiindchen am 
Tage zu Gesichte bekommen, altern und vertrocknen nie, auch wenn ihre 
Haut einschrumpft und die Haare ergrauen.

Uber den tumor scholasticus vgl. Noibe a. a. O. S. 217. — Uber Schroffheit des 
Urteils und ungemessene Anspriicbe an die Jugend vgl. N iemeyek, Unterriohtslelire, heraus- 
gegeben von Lindner, Wien 1878, S. 295. — Wie aber Milde des Urteils und wahre wissen
schaftliche Bildung sehon nebeneinander thronen, hat jeder selbst an tilchtigen Lehrern 
erfahren. Ich gedenke noch heute des yerstorbenen H. L. Ahrens, des grofien bahnbrechen- 
den Forschers auf dem Gebiete griechischer Dialekte und feinsinnigen, fllr wissenschaftliche 
Fragen der allerverschiedensten Art empfanglichen Gelehrten. Seine Milde war so grofi, 
dali er uns Primanern gegeniiber auch bei groben elementaren Fehlern gegen griechische 
oder lateinische Grammatik nie mehr ais zu einem Lacheln und zu einem humorvollen: 
„Oh!“ sieli verstieg, was aber tiefer wirkte ais die mit pharisaischer Scharfe gewiirzten 
Moralpredigten anderer, die nicht wert waren, jenem Meister die Schuhriemen zu losen.

9. Herzens- und Charakterbildung. Neben der wissenschaftlichen 
Bildung muh die rechte sittliclie Bildung dem Lehrer innewohnen. 
Der praktischen Padagogik Aufgabe ist es nun nicht, alle Menschen- 
tugenden in ihrer reichen Abstufung hier aufzufiihren und dem Lehrer 
zur Yorschrift zu machen. Was selbstverstandlich von jedem sittlich ge- 
bildeten Menschen verlangt werden kann, ist auch des Lehrers Pflicht. 
Hier handelfs sich hauptsachlich um diejenigen Tugenden, die ungern am 
Lehrer yermiLt werden, die aber gerade nicht selten da fehlen, wo sie 
sein sollten und dereń Mangel hie und da durch hinzutretende Untugenden 
unglucklich fiihlbar wird.

Vor allem ist Liebe, Wohlwollen und Zutrauen zur Jugend notwendig. 
Wer diese Empfindungen nicht kennt und nur Talent zum Dozieren be- 
sitzt, und ware es so gewaltig, dafUTęs^Bferge zu versetzen vermochte,

^r. Ad. M atth ias, Prakt. Padagogik. 2. Aufl. AW4
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der sollte lieber dem Lehrerberufe fern bleiben. Wo kein rechtes Zu- 
trauen und keine Liebe wohnt, da pflegt Milatrauen und diistere Menschen- 
auffassung bald Platz zu greifen. Und MiMrauen ist einer der schlimmsten 
Lehrerfehler. Wer seine Schiller im grofien und ganzen fiir schlecht halt, 
wird bald Schlechtigkeiten erzeugen: man halte sie lieber fiir brav und 
gut, ehe sich nicht das Gegenteil zeigt; und die meisten werden gut 
werden. Vor allzu groller Vertrauensseligkeit wird ja klarer Blick und 
klarer Verstand denkende Menschen immer schiitzen. — Yor allem aber 
meide man hohnisches Benehmen, spottisches Wesen und hamisches Iro- 
nisieren; das erzeugt sonst stillen oder lauten Widerstand und Trotz. 
Auch Hartę bleibe fern; denn sie hat Furcht im Gefolge. —  Ebenso aber 
wende man keine falschen Mittel an, um Liebe und Zutrauen zu erwerben: 
schwachliche Nachgiebigkeit ist iibel angebracht, wo ruhige Strenge ge- 
boten ist; auch Buhlen um Schiilergunst ist unmannlieh, besonders dann, 
wenn man etwas erlaubt, was Amtsgenossen verboten haben oder nicht 
wiinschen; ebenso soli Haschen nach dem wohlfeilen Beifall der Jugend 
niemals zu Schritten verleiten, die der Gesamtordnung und dem guten 
Geist der Schule schaden; vor allem aber hutę man sich vor haufigen 
Versicherungen, dab man es gut meine mit der Jugend, sie liebe und ihr 
wohl wolle. Die Schiller, besonders in den mittleren Jahren, sind zu 
wenig empfanglich fiir solche Sentimentalitaten: Taten sollen vielmehr 
ihre Wirkung tun auf dem Gebiete der gegenseitigen Liebe und des Wohl- 
wollens, nicht aber gefiihlsselige Worte. Das ist nicht mibzuverstehen. 
Ein treffendes liebevolles Wort ist sehr an seiner Stelle, wo es gilt Zu
trauen zu gewinnen, falls etwa jugendliche Vorurteile, die so leicht sich 
finden, vorhanden sind oder falls sonstige herbe Behandlung den Knaben 
kopfscheu und mihtrauisch gemacht hat. Doch werden solche Worte am 
besten unter vier Augen gewechselt; da sind sie wirksamer ais im storen- 
den Getriebe der Klasse.

Nahe verwandt mit Liebe und Zutrauen ist eine andere schone Lehrer- 
tugend — die Geduld, die schone Kunst zu hoffen. Wie notig ist sie und 
doch wie selten! Wer zu schnell Friichte sehen will, verzweifelt zu leicht 
bei langsamem Reifen; wird bose, wo er’s nicht sein sollte, und verliert 
seine Besonnenheit, wo er sie notig liatte. Unter den Schulern gibt’s 
allerlei Kopfe und allerlei Gemutsanlagen; was bei dem einen hilft, schadet 
bei dem anderen. Die Methode schreibt ja den Weg vor, den wir gehen 
sollen, aber nur den allgemeinen groben W eg; die Geduld findet die be- 
sonderen Pfade, die zwar Umwege sind, die aber geeigneter sind fur 
sehwachere Natur en und deshalb sicherer und ohne Ermiidung zum Ziele 
fuhren. Nicht Kunst und Wissenschaft allein, Geduld will bei dem Werke 
sein. Und doch ist die Ungeduld so haufig. Unzufriedene, murrische, 
yerdiefiliclie Klagen iiber Faulheit und Unaufmerksamkeit, Poltern, Schelten, 
Priigeln bei zu langsamem Voranschreiten! Ein bischen Geduld — und 
in derselben Zeit, die man mit ungeduldigen und unniitzen Worten ver- 
schwendet, wiirde man mehr erreichen ais durch jene Aufierungen der 
Ungeduld. Was der nachste Augenblick nicht bringt, bringt der fernere; 
kommt Zeit, kommt Rat und mit ihm das Yerstandnis bei dem Schiiłer;
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was ihm heute nicht zugefiihrt werden kann, wird ihm morgen verstand- 
lich, wenn eine gliicklichere Stunde fur ihn — und fur den Lehrer ge- 
kommen ist. Geduld kommt nun allerdings wie derYerstand meist nicht 
vor Jahren; nur gluckliclie Naturen, die bei klarem Verstand auch klare 
und rechte Liebe zur Jugend im Herzen tragen, pflegen friiher dazu zu 
kommen.

Verstand und Liebe gehoren ebenfalls zusammen, um in Gemein- 
schaft mit festem Willen Gerechtigkeitssinn, Unparteilichkeit und kon- 
seąuentes Verfahren auszubilden. Gerechtigkeit sichert die Liebe bei den 
Schulern mehr ais selbst Freundlichkeit und Nachsicht. Jedem zu geben, 
was ihm nach seinen Gaben und Leistungen zukommt; Ungunst und Gunst 
zu verteilen, wie es billig ist, und dabei nicht zu sehen auf das Auflere 
des Schulers und auf Rang und Stand; heute nicht zu strafen, was man 
gestem hat passieren lassen; sich gleich zu bleiben und folgericbtig zu 
sein im Kleinen und im Grofien: alles das ist von hohem Wert; von Gerechtig
keit geht viel Segen, von Parteilichkeit viel Unsegen aus. — Neben der 
Gerechtigkeitsliebe steht die Wahrheitsliebe. Nicht ais ob wir dem Lehrer, 
dem jungen oder alten, Unwahrhaftigkeit zutrauten. Aber was im Leben 
der Gesellschaft die gesellschaftlichen Unwahrheiten sind, die das grofie 
Publikum entschuldigt, pflegen im Schulleben die wissenschaftlichen Un- 
aufrichtigkeiten zu sein, die keine Padagogik entschuldigen soli. Der 
Lehrer soli vor allem nicht tun, ais ob er alles wisse und konne, da das 
pure Unmoglichkeit ist; er soli es vielmehr schlankweg zugeben, wenn er 
einer plotzlich auftauchenden Schwierigkeit nicht Herr werden kann, wenn 
er ein Yersehen begangen, wenn er sich auf etwas nicht besinnen kann, 
wenn er uberhaupt einmal etwas nicht weifl. Da fis er kein wandelndes 
Konversationslexikon ist, mag er den Schulern ohne Bedenken sagen und 
sich ja nicht breit machen ais verkorperte Weisheit Salomonis. Mit der 
Wahrheit kommt er weiter ais mit dem falschen Schein. Es hat noch 
niemandem geschadet, wenn er, im ubrigen ein tiichtiger und wissens- 
reicher Mann, den schonen sokratischen Stolz des Nichtwissens gezeigt 
hat, da dieser Stolz zugleich tiefe Bescheidenheit in sich birgt und vor 
falschem Diinkel schiitzt.

Und dann die Selbstbeherrschung — eine Lehrertugend erster Gat- 
tung. Zrnńele Untugenden zeigen sich, wo sie nicht vorwaltet: Arger, 
Verstimmung, Empfindlichkeit, Zorn, Leidenschaftliclikeit und andere Auf- 
wallungen des Gemiites, die das Wirken aus dem rechten Geleise bringen. 
Es ist ja leicht gesagt, dafi man sich von solchen Affekten fernhalten soli. 
Ganz ohne Arger geht’s nun einmal nicht ab; aber man soli doch diese 
Stimmung nicht zur Gewohnheit und Grundstimmung werden lassen; man 
soli nicht bei jeder Kleinigkeit sich argern, sondern nur da, wo es an- 
gebracht ist; dann aber in moglichst gesunder Art, d. h. kurz und kraftig 
und nicht stunden- oder gar tagelang, und, sollte es angehen, auch mit 
Yorsicht, d. h. man soli im Arger keinerlei Mabnahmen treffen und Strafen 
verhangen; denn wenn Arger im Menschen wohnt, so begeht er selten 
das Kliigste, gemeiniglich aber das Dummste. —  Auch ohne Verstimmung 
kommt man nicht durch die Welt der Selmie; doch auch sie soli nicht

2*
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lange und dauernd den Lehrer beherrschen, sondern immer wieder nieder- 
gezwungen und beherrscht werden. Und dazu ist das beste Mittel guter 
Humor und angebraehte Heiterkeit. „Das Pathos ihres Berufs haben viele, 
den Humor ihres Berufs haben wenige. Dafiir ist der letztere ein Salz 
von wunderbarer Kraft, das unser Leben vor dem Yertrocknen schiitzt, 
und uns die naturliche, die menschliche Auffassung des Yerhaltnisses von 
Lehrer und Schuler bewahrt. Sollte er uns Lehrern am fruhesten aus- 
gehen? Fast scheint es so — der Yerkehr mit der Jugend scheint bei 
vielen von uns seine erfrischende, verjungende Kraft zu versagen“ (Jager 
a. a. O. S. 71). Humor und Heiterkeit der Stimmung sind Machte, die 
von vielen in der Schulstube viel zu sehr unterschatzt werden. Man ver- 
gibt sich wahrhaftig nichts — das meinen aber leider viele —, wenn man 
diese Stimmungen, unter denen alles rascher gedeiht, recht pflegt und 
hegt. Anstandig und still einhergehender Humor, nicht der witzboldartige 
und laute, macht geradezu allmachtig. Denn die Schuler hangen mit 
ganzer Seele am heiteren und humorvollen Lehrer, weil Humor keine Gabe 
des Geistes, sondern des Herzens ist, und sie fassen frohe und frische 
Worte rascher, weil sie selbst noch im heitern und frohen Reich der 
Jugend leben. Bildet solche Stimmung den Grundton, so macht jeder 
ernste und strenge Ton und noch mehr jedes strafende Wort einen weit 
tieferen Eindruck ais im anderen Falle. Zudem pflegen heitergestimmte 
Lehrer ordinaren Tadel und Strafen wenig notig zu hahen. — Auch nicht 
empfindlich soli man sein, schon weil Lehrer und Schuler nicht auf der- 
selben Stufe stehen, sondern jener so viel hoher, dafś der Schuler ihn gar 
nicht tretfen kann, selbst wenn er einmal zu schiefien versuchen sollte. 
Es sind doch Jungen, dumme Jungen im guten Sinne des Worts, die vor 
uns sitzen; Werdende, die noch nicht fertig sind; erziehungshediirftige 
Seelen, der Lehrer aber ist der Erzieher. Es ist ein Zeichen kleinen und 
weiblichen Geistes, wer sich stets personlich beriihrt und verletzt fiihlt, 
und es zeugt von Mangel an richtigem Selbstgefiihl. Selbst wenn der 
Schuler sich iiber seinen Lehrer einmal lustig macht, so ist das noch kein 
Kapitalverbrechen. „Denn man kann, wenn man 12 Jahre alt ist, seines 
Lehrers grofse Nase — entschuldige, sie ist wirklich nicht ganz klein — 
an die Tafel malen, und ihn dabei doch recht lieb haben. Auch einen 
Spitznamen kann er haben — in deiner Jugend hat man denn da keinen 
Spitznamen erfunden? keinen Naso an die Tafel geschrieben oder gemalt? 
—  Was du tun sollst? — Es ruhig ausloschen oder mit ruhigem Befehl 
durch den nachsten besten Schuler ausloschen lassen. Nur nicht aus allem 
eine Geschichte machen, einen Umstand, einen Kriminalprozefs mit langer 
Untersuchung!" (Jager a. a. O. S. 15). Wer zu empfindlich ist, argert sich 
leicht; und wer sich leicht argert, wird von den Schulern gern geargert. 
Zu iibertriebener Empfindlichkeit kommen diejenigen Leute am leichtesten, 
die in ihrem Umgang zu einseitig sind. Seitdem das „Standesbewufitsein" 
durch Zusammenschliefien der Fachgenossen und durch Abschliehen gegen 
andere Berufsarten unter den Lehrern gewachsen, hat die Empfindlichkeit 
eher zu- ais abgenommen.

Yor allem aber soli aufbrausender Zorn und jahe Heftigkeit nicht
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aufkommen in der Seele dessen, der lehren und erziehen will. Zornmutig- 
keit und Heftigkeit kommen meist, wenn man die Yergehen und Fehler 
der Jugend nicht richtig auffaSt und wenn man sie nicht ais Erschei- 
nungen einer schwachen oder gar krankhaften Kindesnatur ansieht. Wie 
der Arzt sich nicht zornig ereifert iiber den, der keine Krafte hat, soll’s 
auch der Lehrer nicht tun. Will er sich schiitzen vor diesen Affekten, 
so bedenke er, dafi manches gar nicht so schlimme Unart und arge Un- 
tugend ist, was man so auszulegen leichtfertig bereit ist, dafś oft Un- 
wissenheit, Unerfahrenlieit, kindlich leichter Sinn und Schwache der Ein- 
sicht die Quellen der Fehler sind, die wir in Yerderbnis des Willens zu 
suchen bei Erregtheit zu rasch bereit sind; man bedenke, wie viel auch 
das Elternhaus verschuldet und wie das Temperament des Schiilers mit- 
wirkt bei seinem ganzen Denken, Fiihlen und Wollen. Und sind wir denn 
nicht selbst einmal jung gewesen; wirkte damals nicht vieles anders auf 
uns ein wie heute? Gingen denn alle Torheiten und Dummheiten, die 
wir —  jetzt die Herren Lehrer — auch einmal gemacht haben, aus Bos- 
heit und Arglist hervor oder aus gewollter Faulheit? Wozu also der 
rasche Zorn? Oft heilen die Zeit und die genauere Kenntnis der Jugend 
besser ais unnotige Erbitterung. Durch Schaden wird auch die Jugend 
schon klug. Man sollte auch deshalb nicht gleich zornig werden, weil ja 
Fehler und Vergehen, die voll in die Erscheinung treten, uns oft einen 
tieferen Einblick in die Kinderseelen eroffnen ais bestandig tugendsames 
Yerhalten und musterknabenartiges Benehmen und weil gerade Fehler 
uns Fingerzeige geben, wie wir heilend eingreifen konnen. Der Zorn, be- 
sonders der Zorn, der in selbstvergessenen Gebarden und unschonen Worten 
sich Luft maeht, ist aufierdem hahlich und abschreckend; deshalb hinweg 
mit ihm! Das beste Gegenmittel gegen ihn ist verstandiger Aufschub 
dessen, was man durch Ubereilung anzuordnen in Gefahr ist. Wohl- 
angebracht ist aber ein edler und heiliger Zorn, der Achtung einflofit, 
wenn er aus der Tiefe des sittlichen Gefiihls kommt und mit Emporung 
sich gegen Unsittliches und wahrhaft Schlechtes richtet, der sich aber 
trotzdem in der Gewalt behalt. Diesen soli niemand zuriickhalten, sondern 
mit voller Wucht walten lassen. Wo aber einmal im Affekt das Mafi 
iiberschritten ist — und dali dem Lehrer mehr ais anderen Leuten die 
Galie uberlauft, wird man verstandłich finden — , da soli man doch im 
Stillen diese Ubersclireitung sich recht iibel nehmen und den guten Vor- 
satz fest und fester fassen, nicht wieder in denselben Fehler zu verfallen. 
Je ofter der ehrliche Yersuch dazu gemacht wird, um so besser wird er 
gelingen und vom Gefiihl innerer Befriedigung begleitet sein.

Das mochte im ganzen und gro hen iiber Lehrertugenden und Lehrer- 
fehler, soweit die Herzensbildung in Betracht kommt, zu sagen sein. Da6 
es noch viele andere gibt, ist selbstverstandlich und bedarf nicht er- 
mudender Ausfiihrung, die einer Moralpredigt gleichen mochte. Moral- 
predigten sind in der Schule nicht angebracht, auch nicht in einer prak- 
tischen Padagogik. Doch einer recht praktischen Tugend soli noch ge- 
dacht werden, die alle anderen stiitzt und halt, das ist die Tugend schlichter 
lteligiositat. Wie die rechte Liebe still ihres Weges gelit, so soli auch
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sie ilire Strafie ziehen, soli nicht viel Worte machen, sondern im ganzen 
Ton und Tun sich aufiern und zeigen; sie soli nicht fertig mit sich sein, 
sondern das Yollkommene suchen. Wer dazu einen Pfadfinder haben will, 
lese recht oft das Summarium christlicher Padagogik im I Cor. 13 und be- 
achte, wie alles, was man iiber Lehrertugenden sagen kann, dort paulinisch 
wiederklingt.

{jber Heftigkeit und Zorn vgl. den lesenswerten Abschnitt in Niemeyer a. a. O. 
S. 297 ff. — Ein warnendes Beispiel von der schadlichen Wirkung mangelnden Wohl- 
wollens gibt Noire a. a O. S. 2,29: „Ich werde nie die Lektion vergessen, die ich in den 
ersten Jahren meiner Lehrertatigkeit durch einen meiner Schuler erhielt. Diesen, einen 
talentvollen, aber tragen Knaben, suchte ich dadurch, dafi ich seine Eaulheit vor den 
iibrigen lacherlich machte, durch ofteres Ironisieren anzuspornen. Es half nichts. Endlich 
liefi ich ihn zu mir kommen und machte ihm ernsthafte Vorstellungen, dafi er durch seine 
konseąuente Tragheit sich der Gefahr aussetze, aus der Anstalt verwiesen zu werden. Da 
sagte er mir freimiitig: ’Wenn Sie mir, statt mich immer zu verhohnen, manchmal ein 
gutes und freundliches Wort gesagt hatten, so ware es nicht soweit mit mir gekommen.’ 
Ich nahm ihm seinen Freimut nicht iibel, er versprach mir ernstlich, sich zu bessern, und 
ich gelobte mir innerlich —  mich auch zu bessern.” — In abnlichen Bahnen wandern, 
ohne es zu merken, recht viele Lehrer, Direktoren und hier und da einmal — wenn auch 
recht selten — ein Schul- oder Ministerialrat. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu 
horen, erkennt es, dafi wir allzumal padagogische Sfinder sind. — Und nun ein Beispiel 
vom Gegenteil aus W iese, Lebenserinnerungen etc. Bd. I S. 60: „Etwas Seltsames erlebte 
ich eines Nachmittags in Sekunda: Ein Schuler namens Biwend hatte in seinem Wesen 
etwas Finsteres und Eigensinniges. Ais ich ihn wahrend der Lektion, ich weifi nicht mehr 
woriiber, zurechtweisen mufite, was mit wenigen Worten geschah, sah er mich grimmig 
an, worauf ich weiter nicht achtete. Nach der Stunde gingen die Schuler nach Hause; er 
allein blieb stehen und sah mich mit demselben Blick an wie vorher. Auf meine Frage, 
warum er nicht gehe, trat er auf mich zu: ich sah, es kampfte in ihm; sein Trotz wollte 
hervorbrechen — da, ais ich zu ihm sagte: ‘Sind Sie iiber meinen Tadel noch empfindlich? 
glauben Sie denn, dafi ich damit etwas anderes ais Ihr Bestes gewollt habe?’ schlug’s in 
ihm um, er umschlang mich plotzlich, und ehe ich’s hindern konnte, hatte ich einen Kufi 
von ihm. Meine Dberraschung war grofi; aher ich hatte eine Seele gewonnen, fur immer. 
Er wurde ein musterhafter Schuler und hat mir noch aus Amerika, wohin er spater ais 
Prediger geschickt wurde, in seinen Briefen eine fortdauernd dankbare Gesinnung aus- 
gesprochen.” — Zum Schlufi noch ein Beispiel von Lehrerwahrhaftigkeit und ihrer tiefen 
Wirkung aus Jager a. a. O. S. 16: „Weifit du, wann ich zum erstenmale die Majestat der 
Wissenschaft empfunden habe? Ais unser verewigter Lehrer — — — , vor dem selbst 
der trotzigste von uns 40 in ein Mauseloch kroch, obgleich er niemals anders ais mit 
Worten strafte, — vor uns armen Jungen erklarte, der und der von uns hatte gestem 
mit einer Ubersetzung der Stelle so und so recht gehabt, und er — es war der beste 
Philologe das Landes — hatte unrichtig iibersetzt. Er war ein 60er und wir waren dumme 
Jungen von 15: da fiihlten wir, dafi etwas iiber ihm und uns stand —• die Wahrheit.” 
Mancher wird sagen: Quod licet Jovi, non licet bovi. Aber es hindert ihn doch niemand, 
jenem Juppiter nachzustrehen.

10. Padagogischer Takt. Die intellektuellen und moralischen Eigen- 
sehaften des Lehrers sind im Yorhergehenden besprochen; damit sind aber 
die Forderungen, welche die praktische Padagogik stellen mul, noch nicht 
ersehopft. Auch gesellschaftlich-asthetische Eigenschaften gibt es, welclie 
die Wirkungskraft des Erziehers heben und fordem konnen und welche 
ebenso wiinschenswert wie — das mula gesagt werden —  nicht gerade 
weit verbreitet sind. Wir fassen diese Gaben zusammen unter der Be- 
zeichnung padagogischer Takt, der weder auf moralischem noch auf 
intellektuellem Boden allein wachst, sondern auf dem Gebiete feinen Ge- 
fiihls, feinsinniger Beobachtungsgabe und feinster Formgebung und der 
eine Steigerung des Anstands- und Schicklichkeitsgefiihls bedeutet. Die 
praktische Padagogik soli gerade auf diese Tugend mit ganzem Nach- 
druck hinweisen; denn im Leben, auch im Schulleben, wird man selten
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auf Mangel an Takt aufmerksam gemaclit. Es ist ein zu heikles Ding 
Taktlosigkeiten jemandem vorzuhalten, weil uberzeugende Griinde hier 
nicht leicht zu finden sind und nicht zu iiberfuhren vermogen, sondern 
weil nur das richtige Gefiihl, welches „guter Erziehung", auch guter 
Selbsterziehung entstammt, das entscheidende Wort spricht. Irrtiimer in 
anderen Dingen kann man jemandem in hoflicher Weise klar machen; 
aber der Takt und die Hoflichkeit dessen, der aufmerksam zu machen 
hatte, gestattet es nicht, solch zarten Punkt zu beriihren und einem 
anderen zu sagen, dafi er taktlos gewesen ist. Man kann allenfalls durch 
die Blume sprechen. Aber auch das hilft wieder nicht viel. Der Takt- 
lose versteht keine Blumensprache, da er allenfalls Blumen zertreten, aber 
nicht wiirdigen kann. Und gerade im Leben der hoheren Schule ware 
es oft so dringend notig, Hoflichkeit und feinsten Takt zu wahren, da 
sie auf die feinfiihlige Jugend einen ebenso tiefen, nicht selten einen noch 
tieferen Eindruck machen ais hohe Weisheit und moralische Yollkommen- 
heit und weil taktvolle Lehrer nicht nur moralische, sondern auch asthe- 
tische Lebensgesetze im Kreise der Schule schaffen. Takt besitzt nun 
der eine mehr, der andere weniger; manche besitzen ihn leider gar nicht; 
jeder aber sollte nach dieser kostlichen Gabe streben, die nicht etwa nur 
angeboren ist, sondern durch gute Erziehung entwickelt werden und tag- 
lich an Sicherheit und Festigkeit gewinnen kann. Denn Takt ist teils 
Ausfluh psychologischer Einsicht und deshalb lehr- und lernbar, teils 
Naturanlage, die weniger oder mehr entwickelt sein kann, Mangel an Takt 
pflegt auf Unbesonnenheit oder Unbeholfenheit zu beruhen. Die Haupt- 
sache am Takt ist die Rucksicht auf alle Umstande und Verhaltnisse, 
welche irgendwie auf unsere Tatigkeit Bezug haben. Der Lehrer sollte 
immer alles abmessen, an alles den richtigen Mafistab anlegen und vor 
allem den feinfiihligsten Tastsinn anwenden und die zarteste Rucksicht, 
wo es sich um die Beweggriinde, Gefiihle und inneren Regungen des 
Schiilers handelt. Der Taktvolle mufi sich in die inneren Zustande anderer 
genau versetzen und sich diese vergegenwartigen konnen, er mufi eigene 
egoistische Strebungen und Regungen zuriickzudrangen im stande sein; er 
wird also auf alle friiheren und gegenwartigen Ausserungen des Kindes- 
charakters achten; er wird alle hauslichen und Familienverhaltnisse, na- 
turlich soweit, ais sie ihm bekannt sind, erwagen und nachempfinden und 
die Folgen des einen oder anderen Yerfahrens, die Wirkung des einen 
oder anderen Erziehungsmittels richtig abzuschatzen suchen. Dabei 
kommt es sehr darauf an, in den verschiedensten Lagen rasch und augen- 
blicklich den rechten Ton bei der Formgebung seiner Entschliisse zu 
finden, den richtigen „Treffer" (so hat man das Wort Takt nicht unpas- 
send iibertragen) zur Hand zu haben. Besonders dann wird der richtige 
Takt sich in seinem vollen Werte zeigen, wenn es gilt, Verlegenheiten 
zu vermeiden und zu beseitigen und hervorgetretene Missklange glucklich 
auszugleichen. Wie oft halt der eine Lehrer eine ganze grofie Klasse 
allein durch seinen Takt in richtigem Einklang und Ebenmafi, wahrend 
der andere durch Mangel an Takt die grofite Unordnung und Unruhe 
schafft, weil ihm das Beste zum inneren und aufieren Dirigieren fehlt:
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die Stimmgabel und der Taktierstock. Diesen Takt wird man am ehesten 
sich erringen, wenn man mit feiner Beobachtungsgabe und mit zarter 
Riicksichtnahme die Kunst verbindet Yergniigen, Lust und Freude zu ver- 
breiten, soweit es die Erziehungsaufgabe gestattet und verlangt, und wenn 
man nur da Unlust erregt, wo die Notwendigkeit es gebieterisch fordert, 
wo namlich Roheit, Schlechtigkeit, Faulheit und ahnliche Untugenden 
einem in den Weg treten. Der richtige Takt schlagt auch nicht den 
uniformen Befehlshaberton an (selbst wenn der gebietende Lehrer Reserve- 
oder Landwehrofflzier sein sollte), sondern bedient sich des mafirollen 
Tones feiner Geselligkeit und wohlwollender Geneigtheit, der auch in der 
Schulstube sein gutes Recht hat; er fahrt ferner nicht anmafśend und 
prahlend einher, aber ebensowenig in falscher Bescheidenheit und Demuts- 
heuchelei. Der Taktvolle redet auch von sich lieber zu wenig ais zu viel, 
findet zwischen Herrenwiirde und Leutseligkeit das wahre Mittelmafi und 
vermeidet es zwischen zu hoher und zu niederer Selbsteinschatzung einher- 
zuschwanken. Die Kunst des Scherzes und Humors wird er pflegen, wo 
sie hingehort, da ein Mann von guter Laune und gutem Geschmack in 
der Schulstube wirksamer ist ais ein murrischer und verdriefilicher Mensch, 
der womoglich seine schlechten Launen auch noch in abstofsende und ge- 
schmacklose Formen kleidet. Die sittlich ernste Gesinnung macht’s allein 
nicht, auch nicht das reiche Wissen; diese schonen Gaben konnen bei 
zweien ganz gleich sein dem Inhalte nach, sie konnen aber sehr verschie- 
dene Gestalt und Form annehmen. Wo sie die schonste Form finden, da 
haben wir den taktvollen und zugleich wirksamsten Mann, weil sittliche und 
wissenschaftliche Ideen sich hier verweben mit asthetischen Anforderungen. 
Wer aber diese Yerbindung recht geschickt, rasch und geistesgegenwartig 
zu stande bringt, der ist padagogisch taktfest, der wird nicht von den 
Umstanden, von wandelnden Neigungen und vom Wissen beherrscht, son
dern er beherrscht alles das; fiir ihn bilden die gegebenen Verhaltnisse 
den Boden, nicht aber die Triebkrafte seiner Tatigkeit, — den Boden, 
auf dem er mit zarter Rucksicht nichts zertritt, was irgendwie Wert hat, 
was lebenskraftig ist und hervorzusprie£sen verdient.

Am schonsten hat Iiber den Takt geschrieben: Lazarus, das Leben der Seele, in 
Monograpbien iiber seine Erscheinungen und Gesetze, 3. Aufl. III, Berlin 1896. — Prak 
tische Winkę iiber Hoflichkeit und Takt findet man in Jager a. a. O. S. 32, wo es bei 
Bespreehung der Scbulordnung also heiUt: „Mit der feineren Morał wilrde ich mich in 
dieser Scbulordnung nicht befassen, und was Anstand und gute Sitte betrifft — — so 
wiirde ich heimlich in eurem Konferenzzimmer Schulgesetze fiir Lehrer aufhangen, welche, 
wenn strikte befolgt, diesen Teil der Scbulordnung fiir die Schiiler ganz iiberfliissig maclien 
wtirden. § 1. Wird der Lehrer von einem Schiiler gegriifit, so wird er selbstverstandlich 
den Grufi erwidern. § 2. Er sitze nicht mit iibergeschlagenen Beinen auf dem Subsellium, 
noch mit aufgestiitzten Armen auf dem Katheder. § 3. Noch dulde er selbstverstandlich, 
dali der Schiiler vor ihm und er vor dem Schiiler mit den Handen in den Hosentaschen 
spricht. § 4. Er komme selbstverstandlich nie zu spat, verlasse das Schulzimmer zuletzt, 
dulde nicht, dali eine heruntergefallene Schiilermiitze die Stunde durch auf dem Boden 
liegen bleibt, — behalte im Zimmer den Hut nicht auf dem Kopfe — — Was  Jager 
hier yerlangt vom Takt und von der Hoflichkeit des Lehrers, ist alles s e l b t v e r s t a n d -  
l ich.  Leider wird aber gerade dieses und noch vieles andere Selbstverstandliche von 
vielen Lehrern mit einer Nonchalance unbeobachtet gelassen, ais ob es fur diesen Stand eine 
besondere Art von Takt gabe. — Zum Schluii noch ein schones Beispiel von Treffsicber- 
heit und Taktfestigkeit aus Jager, S. 33: N. N., „aus dem, wie du weifit, etwas geworden 
ist, wird ais kaum eingetretener Hilfslehrer zur Yertretung in die Prima geschickt, und



die Gesellschaft empfangt ihn sehr ungeniert, mit Larm und anderem ungezwungenen Be- 
nelimen. Der jungę Mann bleibt an der Turę, sagt in sehr hoflichem Tonę: ‘Entschul-
digen Sie, ieh bin noch fremd, ich woli te in die Prima und habe mich wohl geirrt.------- ’
Der Larm legt sich alsbald: er fahrt mit Ruhe fort, indem er an passender Stelle sich
aufpflanzt, ,ich wollte Ilmen vorschlagen. ein Aufsatzthema u b e r --------zu disponieren’ ;
er nennt dasselbe, erweckt mit einigen Worten Interesse dafiir, und die Stunde geht dann 
ruhig ihren Gang.“ — Zu den Regeln des Taktes gehort es eben, dafi man Primaner nicht 
wie dumme Jungen behandelt, selbst wenn sie es unter Umstanden einmal sind und sich 
im Jugendiibermut einmal so gebarden; ebenso soli man aber einen Tertianer in seinen 
besten Flegeljahren lieber ais recht dumm, nicht aber sofort ais schlecht und verdorben 
ansehen.

11. Amtlicher Charakter, Kollegialitat und soziale Stellung des 
Lehrers. Dah auch das Amt durch die Personlichkeit des Lehrers erst sein 
richtiges Geprage erhalt und dah es nicht etwa einfach der Ausflufl offl- 
zieller Yorschriften und Instruktionen ist, deutet schon die Sprache an, 
wenn sie sagt, dah jemand ein Amt bekleide. Das kann man doch nur 
mit dem Gewande seiner Personlichkeit, so dah das Amt von dieser um- 
schlossen und gewissermalsen geschiitzt wird. Wer eben fur sein Amt 
und seine Pflicht, wo es gilt, seine Personlichkeit einsetzt und sie jedem 
Ansturm aussetzt, den schatzen wir hoher ais den, der nichts Personliches 
in seinem Amt sieht, sondern dieses mifśbraucht, um die Personlichkeit 
dahinter zu verstecken und zu sichern, der denn auch alle Ehre und An- 
erkennung, die er su elit, kraft seines Amtes verlangt, wahrend die rich- 
tige Ehre und Anerkennung doch immer nur kraft der Personlichkeit ver- 
langt und vergeben werden sollte. Aus solchen Erwagungen ergibt sich 
das richtige Yerhaltnis der Personlichkeit zu ihrem Amt. Bevor sie zu 
diesem gelangt, hat sie nacli vollendetem Studium in manchen deutschen 
Staaten ein Seminar- und Prohejahr durchzumachen, in anderen nur ein 
Probejahr oder wie man es sonst nennen mag. Der Eid, den der Lelirer 
abzulegen hat auf seine Pflichten, wird hier friiher, dort spater gefordert. 
Die praktische Padagogik hat mit jenem Eid und mit offiziellen Instruk
tionen wenig zu tun; sie nimmt den jungen Lehrer in Eid und Pflicht von 
der Stunde an, wo er das erste unterrichtende und erziehende Wort spricht. 
Die Pflichten, die offizieller Eid und Instruktion vorschreiben, mit denen 
sich ja auch schon der Seminarkandidat „bekannt zu machen“ hat, um- 
fassen Dinge, die im Auge zu behalten nicht schwer ist. Fur die prak
tische Padagogik handelt es sich um andere Pflichten: um die Treue in 
den kleinen und kleinsten amtlichen Obliegenheiten, aus denen sich grofie 
Leistungen erst zusammensetzen, um die kleinsten Alltagspflichten, die 
den Konig ebenso zieren wie den schliclitesten Beamten im Staat, die weit 
mehr verlangen, ais irgend eine Instruktion sie aufzuzahlen vermag, und 
von denen die folgenden groSen Abschnitte soviel ais irgend moglich 
bringen sollen. — Derjenige Lehrer ist nun kein rechter Verwalter seines 
Amtes, sondern nur ein gedungener Lohndiener, der nicht gern alle diese 
kleinen Geschafte des Tages und der Stunde vollzieht und der froh ist, 
wenn er sie umgehen, abwalzen oder aufschieben kann. Wer nur seiner 
Oberen, des Direktors und der Behorden wegen seine Pflicht tut, ist nicht 
lecht wiirdig und wohlgeschickt; erst der ist es, dem das Amt zum Ver- 
gniigen wird, die Pflicht zur Neigung, der sich nicht beklagt iiber des 

mtes Burdę, sondern aus freier Uberzeugung alles so tut, ais konne es
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eben nicht anders geschehen. Wer so im kleinen und kleinsten getreu 
ist, dem wird das Amt zugleich zum Bildungsmittel des eigenen Charakters, 
zum inneren Beruf und zur Statte seines Erdengliickes.

Mit dem Amte eng zusammen hangt die K olleg ia lita t, die nicht 
in aufieren Dingen, ais da ist gemeinsames Zusammensitzen an demselben 
Stammtisch u. dgl., sondern in innerem Zusammenhalten sich geltend 
macht, die sich nicht nur demjenigen Amtsgenossen verbunden fiihlt, mit 
dem man nahere freundschaftliche Beziehungen pflegt, sondern jedem, mit 
dem man zusammenarbeitet zum Besten der Schule. Die richtige Kollegia
litat fiihlt sich — um es mit kurzeń Worten zu sagen — stets im Dienste 
einer viele umfassenden Gesamtpflicht. Deshalb verkennt derjenige die 
wahre Kollegialitat, der etwa Klagen von Schillera oder Eltern iiber einen 
Amtsgenossen wohlgefallig anhort; er tauscht sich, wenn er glaubt, sich 
selbst dadurch in Liebe und Respekt zu setzen; denn stillschweigendes und 
wohlgefalliges Anhoren solcher Anklagen, mit denen er die Betreffenden 
an die richtige Adresse verweisen sollte, untergrabt die Achtung vor dem 
ganzen Stande und schadet schlieialich auch dem, der sie mit Freude, um 
nicht gerade zu sagen mit Schadenfreude, anhort. Unkollegialisch ist es 
auch, in den Fallen, wo man Schiller von einem Amtsgenossen iibernimmt, 
alle etwaigen Liicken des Wissens und Konnens der mangelhaften Tatig- 
keit des Vorgangers im Unterricht zuzuschieben. Beąuemlichkeit, Eitelkeit 
oder Selbstiiberschatzung verfiihren aber leicht zu diesem Fehler, den man 
besonders bei jiingeren Lehrern haufiger bemerken kann. Es macht sich ja 
auch zu schon, wenn man sich demnachst mit der Gloriole eigener Erfolge 
umgeben kann, nachdem man zuvor den anderen weidlich herabgesetzt hat. 
In dieselbe Kategorie unkollegialischen Wesens gehoren auch Andeutungen 
den Eltern der Schiiler gegeniiber, dafa man dieses oder jenes im Grunde 
doch besser verstehe ais Kollege X, Y oder Z. Auch wer den didak- 
tischen Wert des eigenen Faches dem Publikum innerhalb oder aufierhalb 
der Schule gegeniiber herausstreicht, kennt wahre Kollegialitat nicht; 
denn wenn es auch in Beziehung auf die Zahl der Wochenstunden und 
auf die Anspriiche an die hausliche Arbeitsfahigkeit und Tatigkeit der 
Schiiler Haupt- und Nebenfacher, „Fleisch- und Knochenstunden“ gibt, so 
haben doch alle Facher im Gesamtorganismus der Schule gleichen Achtungs- 
wert. Eine gut gegebene Schreibstunde kann unter Umstanden sogar 
mehr Wert besitzen ais eine karglich und klaglich erteilte Religions- 
oder Sprachstunde. Nicht recht kollegialisch ist es auch, wenn jiingere 
Mitglieder eines Kollegiums, die voller Weisheit soeben die Universitat 
verlassen haben, stolz auf ihre Wissenschaftlichkeit und mitleidig auf das 
Konnen alterer Lehrer blicken, die vielleicht ebensoviel oder noch mehr 
ais der jungę Mann wissen, die aber weniger damit zu glanzen bestrebt 
und aufserdem durchs Leben dahin gewitzigt sind, dala sie das Neueste 
in der Wissenschaft nicht immer auch fiir das Beste halten. Und wer 
etwa, falls er eben ais Soldat gedient hat oder falls er ein recht flotter 
und forscher Studio gewesen, durch „Strammheit“ , Schneidigkeit und Be- 
stimmtheit seine Klasse in guter Zucht und Ordnung halt und die unregel- 
maingen Yerba mit Festigkeit eingeiibt hat, der soli sich nicht zu viel
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darauf zu gute tun und nicht selbstbewufit auf andere sehen, die niclit 
so sind; denn liebenswiirdige und milde Naturen kommen auf ilire Weise 
gleichfalls zum Ziel; und Totenstille in der Klasse ist nur unter Umstanden 
etwas wert; ist sie veranlafit durch die Furcht und nur durch diese, so 
werden andere feinere Gemiitsregungen allzusehr Schaden nehmen. Wie 
der jungę Lehrer, so liifit es auch der altere wohl an richtiger Kollegialitat 
fehlen. Er ist gegen den jung eintretenden Amtsgenossen, besonders gegen 
das Seminarmitglied oder den Probekandidaten, niclit immer so freundlich 
und entgegenkommend, wie er es sein sollte; bedachte er doch nur, wie 
es ihm selbst zu Mute war, ais er vor so und so viel Jahren in die fremde 
Welt der Schule eintrat und wie ermutigend und starkend es danials auf 
ihn wirkte, wenn ein alterer Herr freundlich und herzlich ihm entgegen- 
kam. Und sollte das Gemiit es ihm nicht sagen, so sollte sein Yerstand 
Uberhebung ttber die Jungeren fern halten; denn es ist doch unter allen 
Umstanden kein eigenes Yerdienst, sondern eine dankenswerte Gabe des 
Geschickes, wenn man seinen Geburts- oder Namenstag ein paar Dutzend 
mai mehr gefeiert hat ais der Nachste, ebensowenig wie graue Haare oder 
eine bejahrte Wohlbeleibtheit ein Yerdienst bedeuten. —  In die Kollegia
litat schliefie man ferner, wenn man die schone Gabe hat, den Direktor 
mit ein. Weidlich rasonnieren mu fi man ja iiber ihn in echter deutscher 
Weise beim Biere, im Konferenzzimmer oder bei der Frau. Das wird ein 
Diiektor, dei ein gesundes Yerstandnis ftir Welt und Menschen hat, zu 
veistehen und in heiterer Ironie stets zu wiirdigen und zu schatzen wissen 
und gerne tragen. Aber dem grofien Publikum gegeniiber lasse man das 
Rasonnieren; denn Amtsnoblesse und Korpsgeist verbieten das. Ein an- 
standiger Direktor wird Gleiches mit Gleichem vergelten und dem Eltern- 
publikum gegeniiber, das gemeiniglicli mehr klagt, ais notig und richtig 
ist, in demselben Geiste handeln und seine Worte wohl abwagen, wenn 
er auch unter vier Augen hinterher dem Kollegen nicht immer recht geben 
kann und unumwunden sprechen mufi.

Mit dem Amte hangt ferner die soziale Stellung des Lehrers und 
das aus derselben sich ergebende Standesbewufitsein zusammen. An und 
fiii sich gewahrt leider die Zugehorigkeit zum Lehrerstande nicht die 
Stellung und aufiere Anerkennung, die andere Stiinde der einzelnen Per- 
sonlichkeit mag diese an sich auch vollig unterwertig sein — sofort 
verleihen. Ob an diesem Mifistand nur das Publikum schuld ist oder ob 
auch die Lehrer das Ihrige dazu getan, dariiber streiten sich einsichtige 

eute noch immer. Jedenfalls hangt die bedauerliclie Tatsaclie zusammen 
nut der historischen Entwickelung des Standes und mit der falschen 

c atzung der Menschen, die hier wie anderswo weniger auf innere, tiefer- 
legende Werte ais auf aufiere Dinge sieht. Die Worte Friedrichs des 

k 1.°'®n> ^er einen Orden „ein Stiick von der Miinze nennt, welche die Eitel- 
ei er Untertanen und die Politik der Fursten in Kurs gesetzt habe“ und 
er, wie schon erwahnt, die Titel ais „die Dekoration der Toren“ bezeichnet, 

mogen allzuempfindlichen Gemutern zur Beruhigung dienen. Trotz dieser 
Weis ieitsvollen und wahren Worte liaben aber nun einmal derartige aufiere 

lntoe, wie Orden, Titel, Rang und besonders das entsprechende Gehalt
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ihren Wert auch heute noch; und es ist nicht abzusehen, weshalb man 
den Lehrer nicht immer an diesen Werten voll hat teilnehmen lassen. 
Man mufś ihn doch starken in seiner Arbeit vor jenen von der Eitelkeit 
und der Torheit der Welt befangenen Menschen, die, wie das im Laufe 
der Dinge liegt, mogen sie Beruf dazu haben oder nicht, nun einmal Eltern 
sind oder werden konnen und uber den Lehrer zu Gerichte sitzen, wobei 
Richterspruch und Urteil sehr stark beeinflufat werden von jenen aufśeren 
Werten. Wie weit es nun gut und segensreich gewesen ist, die sogenannte 
Hebung des Standes und des Standesbewufśtseins durch laute Agitation, 
Yereins- und Prefshilfe zu erreichen, ist eine Frage, die in eine praktische 
Padagogik nicht hineingehort. Diese hat vielmehr darauf zu sehen, was 
die einzelne Personlichkeit tun kann, um sich selber eine feste und ge- 
achtete Stellung innerhalb und auherhalb ihres Amtes zu schaffen ohne 
fremde Hilfe und ohne jenes Flittergold auherer Wiirdigungen, das die grohe 
Welt noch heute wie vor hundert und mehr Jahren mit inneren Werten ver- 
wechselt. Die praktische Padagogik soli auf Standestugenden hinweisen 
und Standesuntugenden bekampfen; dann hat sie genug getan. Ohne 
Frage macht nun ein e Untugend den Lehrer nicht gerade beliebt. Wer 
den Schiilern mit einer gewissen Unfehlbarkeit und mit Uberlegenheit 
gegeniibersteht, tragt diese zu leicht auch ins Leben hiniiber und ist dort 
absprechend, rechthaberisch, anmassend, unfehlbar und selbstbewufit. Das 
hebt sein Ansehen durchaus nicht. Man tut deshalb gut, sich etwas mehr 
zu bescheiden und mit Taktgefuhl, fein-geselligen Formen und gutem Ton, 
die anderen Standen so wohl anstehen, aufzutreten. Man braucht deshalb 
sich durchaus nichts zu vergeben und kann Wahrheiten gerade so gut in 
feiner ais in grober Form sagen, auch wenn einem angesichts eines an- 
massenden Yaters oder einer von unsagbarer Affenliebe befangenen Mutter 
die Geduld im Stiche zu lassen droht. — Es kommt noch hinzu, dah der 
bestandige Verkehr unter Kollegen, die ganzliche Isolierung mancher Lehrer 
anderen Berufsarten gegemiber, das unausbleibliche Rasonnieren auf andere 
Stande dem Lehrerstande eine gewisse Oppositionsstellung der iibrigen 
Welt gegeniiber gibt, die sich zu Zeiten stark auhert ohne unterstiitzt zu 
sein von den Formen, die man wahren soli, wenn man beabsichtigt, anderen 
in Rang und Stellung gleich zu kommen. Man bedenke, dafi jedes leb- 
hafte Zurschautragen der Standesehre und der Standeswiirde an sich noch 
keinem Stande auf die Dauer Nutzen gebracht hat, auch wenn er durch 
Kleiderpracht und aufaere Hebungsmittel noch so sehr hervorzustechen 
suchte. Man bedenke aber auch ein anderes! Wenn heutzutage hi er und 
da Anzeichen sich zeigen, dafi ein Lehrer sich schamt, mit einem Buch 
unterm Arm zur Schule zu gehen, das wie die Akten des Juristen und 
der Sabel des Offiziers doch zum Handwerkszeug gehort, so ist das
gleichfalls ein Fehler; denn dann vergifat man lei der uber dem
Haschen nach auherer Feinheit ganz und gar, wo der wahre Wert 
des Standes liegt, dann hangt man die Seele an etwas, was in Wahr- 
heit keinen inneren Halt bietet, und fiigt zum Schaden noch komische 
Wirkung. Der schlichte Stolz auf die erzieherische Tatigkeit wird jetzt
und immerdar den rechten Boden bilden miissen, auf dem gesundes
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Standesbewufśtsein aufkeimt, nicht aber das Versteckenspielen mit seinem 
Stande.

12. Autoritat. Am Schlufc noch ein kurzes Wort uber etwas, was 
man bisher vielleicht vermifit bat, was aber keiner Personlichkeit fehlen 
sollte, welche in der Selmie recht wirksam sein will — die Autoritat. 
Diese darf, richtig aufgefa&t, nicht in dem Bestreben bestehen, Gehorsam 
nur durch Gebot und Yerbot erzwingen zu wollen, sondern durch das ganze 
Auftreten das Ubergewicht auszuuben, das der Schuler bald empfinden 
wird, ohne dafi bestandiger Zwang in Tatigkeit ist. Wahre Autoritat 
beruht auf der tiberlegenheit der ganzen Personlichkeit. Diese aber ruht 
wiederum auf dem Grunde der Tugenden, die in den vorangehenden Kapiteln 
besprochen sind. Hast du einen bestimmten, klaren und wohlbegrundeten 
Willen, gibst du die ungeteilte Kraft deines Wesens und Fuhlens hin, 
diesen Willen durchzusetzen, merken dir alle Schuler an, dala du nicht 
geneigt bist, auf dem Wege zu deinem Ziele dich hindern zu lassen, merken 
sie, dah du Ruhe und Selbstbeherrschung bewahrst und Liebe und Wohl- 
wollen empfindest, ohne dafa dieses in breitem Wort sich auhert, strebst 
du aufierdem damach, ein durchgebildeter harmonischer Charakter mit 
geordnetem Wissen, klarer Weltanschauung, fest begnindeten Uberzeu- 
gungen und frischem Blick und warmer Empfindung fur alles Gute und 
Sclione zu werden, dann hast du Autoritat. Yieler Worte und Befehle 
bedarfs nicht, vielleicht gar keiner. Du kannst stille deines Weges gehen; 
die Autoritat ist vorhanden ais stillwirkende Macht.



Z w eiter A bschnitt.

Die Behandlung des Unteirichtsstoffes. Methode.
13. Das Verhaltnis des Lehrers zur Methode. — Richtige An- 

wendung: Kein Ubermafi an Methode, kein methodeloses Verfahren. — 
Die Methode und der Gesamtorganismus der Schule. — Die Gestal- 
tung der Methode zur Unterrichtskunst.

Das kunstgemafBe, nach gewissen Regeln oder Grundsatzen geordnete 
Verfahren beim Unterricht, d. h. die Methode soli in diesem Abschnitte 
behandelt werden. Yon vornherein haben wir uns nun vor einem falschen 
Y erh altn is zur M ethode, namlich vor dem Irrtum zu hiiten, ais sei die 
Methodenlehre etwa einem Kochbuch zu vergleichen, das einen jeden, mag 
er sonst etwas taugen oder nicht, eine richtige Speise richtig bereiten 
lehrt, sobald er sich nur an das vorgeschriebene Rezept peinlich und 
strenge halt. Dem ist nicht so. Keine padagogische Theorie oder Vor- 
schrift darf fur den Lehrer die Bedeutung eines gesetzgebenden Herrn 
haben, sondern nur die eines einsichtsvollen Freundes, den der Schaffende 
mit Neigung anhort, ohne ihm das eigene Urteil im bestimmten Falle ge- 
fangen zu geben. Eine Universalmethode, eine und dieselbe Art fur alle 
Falle gibt es nicht, sondern fur jeden Fali gibt es verschiedene Arten der 
Behandlung, unter denen die beste zu finden die praktische Padagogik 
anleiten und anregen mochte durch Fragen der verschiedensten Art, ais 
da sind: Auf welche Vorkenntnisse kann ich rechnen, um den mir zuge- 
wiesenen Unterrichtsstoff den Schillera zum Verstandnis zu bringen? Woran 
muh ich ankniipfen in dem Bereich des den Schillera bereits Bekannten? 
Wie wird das Neue am leichtesten verstanden und erfafat? In welcher 
Reihenfolge bringe ich es am besten? Was kann ich aus anderen Ge- 
bieten zum Verstandnis am besten heranziehen? Wodurch kann ich die 
Sache am besten veranschaulichen. Wie bringe ich die Schiller zu freier 
und selbstandiger Beherrschung des Gelernten? Wie leite ich sie an, 
dafi sie am rechten Orte den rechten Gebrauch davon machen? — Je 
richtiger, gewissenhafter und griindlicber der Lehrer immer wieder 
diese Fragen an sich richtet und beantwortet, um so gesunder wird 
sein Verhaltnis zur Methode werden, um so methodischer wird er ver- 
fahren, um so mehr erreichen. Nur denke er nicht, dafi irgend eine



§ 13. Das Yerhaltnis dea Lehrers zur Methode. 31

Theorie im stande sei, fur die unzahligen Fragen der Praxis im voraus 
die richtige Antwort zu geben; besserist’s, er arbeitet immer fur den 
nachsten Fali und sucht jede Lehrstunde zu einem geordneten Gan z en zu 
gestalten und innerhalb derselben Scbritt fiir Schritt zu festbestimmtem 
Ziele zu gelangen.

Dabei ist Mafi zu lialten. Man soli nicht in einer Sfcunde durch 
allzuarge Kiinstelei erreicben wollen, was in naturlichem Wachstum erst 
Tage und Wochen bringen konnen und vor allem soli man nicht „in jede 
Stunde den ganzen padagogischen Himmel hineinpacken“ . Also kein Uber- 
mais! Keine Kiinstelei!

Wenn eines wirken soli, so lali das andre rulm;
Ein Schiitz, der treffen will, mu (i zu ein Auge tun.

Man soli nichts sagen und nichts erklaren, ais das, was unmittelbar mit 
der Aufgabe zusammenhangt. Man soli auch nichts zwingen wollen, was 
von selber wachsen kann; dazu kann die helfende Hand des Lehrers wohl 
bescheidene Beihilfe leisten; sie wiirde aber storen durch zu haufiges und 
kraftiges Eingreifen. Man wiirde auch die Selbstandigkeit und Selbst- 
tatigkeit der Schiiler allzusehr schadigen, in denen man che stille Krafte 
liegen, die sie iiber vieles leicht hinwegtragen, ohne dafi Anwendung 
methodischer Kraftmittel notig ware. Schiiler haben fiir manches ein 
starkes Ahnungsvermogen, eine Art von Intuition, welche durch eine iiber- 
triebene methodische Mache nur gestort wiirde. ■— Wer gar zu viel bedenkt, 
wird wenig leisten; aber andererseits auch der, welcher zu w enig bedenkt. 
Und deshalb soli man diejenigen zuriickweisen, die sieli auf die bildende 
Kraft, die im Unterrichtsstoffe selber liege, berufen. Es liegt doch sonst 
nirgendwo in der Welt im Rohstoff eine bildende Kraft, sondern nur in 
der zweckentsprechenden Art seiner Anwendung. Zu oft begegnet man 
ferner der falschen Meinung, ais bringe der jungę Lehrer die Befahigung 
zum Unterrichten von der Universitat ais etwas Selbstverstandliches fix 
und fertig mit, wahrend doch gerade die akademisclie Bildung mit ihrem 
entweder ins Grobe oder seitab gehenden Studium und mit ihrer in Einzel- 
lieiten sieli verlierenden Arbeit der Welt der Schule sich wenig naliert. 
Man kann noch so gelehrt sein und herrliclie Lehrbefahigungen in seinem 
Zeugnis stehen haben und doch dabei ein herzlich schlechter Praktiker 
und Padagoge sein. Es ist darum nichts bedenklicher, ais im Anfange 
der Lehrtatigkeit dem sogenannten natiirlichen Geschick des Lehrers alles zu 
iiberlassen, das in der Regel ein sehr natiirliches Ungeschick zu sein pflegt. 
Die Moglichkeit ist ja vorhanden, dab der Anfanger hier oder da einmal 
das Richtige trifft; die grofiere Wahrscheinlichkeit spricht mehr fur das 
Vorbeischieben. Um das zu vermeiden, bedarf es tiichtiger Schulung auch 
m den kleinen und kleinsten Dingen. Deshalb rechnet die praktische 
Padagogik zur Methodik den ganzen Kleinkram des Unterrichts, alle die 
kleinen Mittel des taglichen Gebrauchs und die padagogischen und didak- 
tischen Handgriffe, ohne die es nun einmal im Unterrichte nicht geht. 
Vie der Maler den Pinsel, der Bildhauer seinen Meifeel, der Musiker sein 
nstrument zunachst handwerksmafiig gebrauchen lernt, so soli auch der 

jungę Padagoge die Handwerksgriffe seiner Kunst zu lernen nicht ver-
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schmahen und nicht in mifiverstandenem Freiheitsgefiihl der Ungebunden- 
heit an Grundsatze, der Beąuemlichkeit und der Willkiir sich hingeben. 
Frei genug ist er ja doeh, wenn er die Grundsatze der Methodik so an- 
wendet, wie es seiner Eigenart am besten behagt und zusagt.

Die Methode des Lehrers wird auch darauf Riicksicht zu nehmen 
haben, dafi der einzelne nur das Glied eines grotsen Ganzen, des 
L ehrkorpers und des G esam torganism us ist. Deshalb hat er nicht 
nur auf seinen Weg zu sehen, sondern zu bedenken, dais andere mit ihm 
arbeiten zu demselben Ziele. Zu leicht denkt der einzelne Lehrer in sorg- 
faltigster, aber einseitiger Fachausbildung nur an sein Fach und an sein 
Ziel. Anstatt die Gesamtaufgabe der Schule zu erleichtern, wie es rechte 
Meisterschaft verlangt, erschwert er dieselbe und uberbiirdet in falscher 
Wissenschaftlichkeit seine Schiller, ohne in padagogischer Einsicht sich zu 
bescheiden. Je grofier die fachwissenschaftliche Tiiehtigkeit, um so ge- 
ringer ist vielfach die Neigung fiir methodische Riicksichtnahme auf den 
Gesamtorganismus. Die Versuche, die gemacht sind, um sachliche Kon- 
zentration in den einzelnen Fachem und in Beriihrung zu anderen Fachem 
durch bestandige Ausblicke und Hin- und Widerblicke von einem zum 
anderen Lehrgegenstand (z. B. vom deutschen in alle iibrigen Facher) sind 
vielfach in bedenkliche Kiinstelei ausgeartet. Weit niitzlicher erweist sich 
im Schulorganismus die personliche Konzentration, fiir welche die Leitung 
und der Stundenplan zu sorgen hat. In den unteren und mittleren Klassen 
mufi das Klassenlehrersystem kraftig zur Ausgestaltung kommen; derselbe 
Lehrer mui womoglich mit dem Schiilerjahrgang durch mehrere Klassen 
aufriicken; moglichst viel Unterricht in der Klasse mufi in einer Hand 
vereinigt werden; endlich mufa energisch zwischen Haupt- und Neben- 
fachern geschieden werden. Diese Scheidung werde aber ais Amtsgeheimnis 
behandelt, dafs niemand in Lamentationen iiber die gedriickte Lagę seines 
Nebenfaches vor Schiilern und Eltern ausplaudern darf. Nach oben hin mag 
mehr und mehr von der Konzentration nachgelassen werden und die Selb- 
standigkeit der Facher und ihrer Yertreter zunehmen. In den drei unteren 
Klassen sollte aber ein nachdenkender Kopf und eine kluge Hand fast 
alleinherrschend den Klassenorganismus zusammenhalten.

Andererseits soli die grofse Masse der Schiiler, die heute in den 
Schulen zu unterrichten ist, die grohen Gruppen, die sich Wissen an- 
eignen miissen, uns nicht zur auLerlichen Methode zwingen und uns der 
geistigen Anwendung derselben entfremden; es riickt zu leicht infolge der 
Massenbildung und vielen Examiniererei viel aufierlicher Drill anstatt 
geistiger Durchdringung des Wissens in die Schule ein, viel Mechanisierung 
statt Yergeistigung. Das Kontrollierbare, Gedachtnismafiige, Geschriebene, 
Reproduzierte, Gebundene drangt sich iiberall vor, wo besser das Durch- 
dachte und Verarbeitete, das frische Wort und die lebendige Sprache sowie 
das selbstandig Produzierte eine Statte fande. Daf3 dem entgegengearbeitet 
werde, dazu bedarf es grofier personlicher Spannkraft des Lehrers, und 
besonders der tiichtigsten Schulung aufierlicher und innerlicher Art, damit 
die geschickte Anwendung der M ethode zur Kunst sich erhebe. Wie
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das am besten geschieht, mag ein Blick in das wirkliche Leben und eine 
exemplificatio ad ln.om.ines zeigen. Wenn wir von denen, die in gar keiner 
Beziehung zur Methode stehen, die demgemafi auch gar nichts leisten und 
am besten iibergangen werden, absehen, so haben wir, was das Yer
haltnis zur Methode anlangt, etwa drei Arten von Padagogen. Die einen 
wenden unbewufit die Methode an; es sind geborene Lehrer und Erzieher; 
sie treffen das Richtige, ohne sich viel um die Begriindung ihres Yer- 
fahrens zu kummern; „sie atmen mit der Lunge, ohne die Lunge zu 
kennen“ . Ihnen geht die Personlichkeit des Lehrers iiber alles; der pada- 
gogische Instinkt spielt die Hauptrolle, padagogische Einsicht eine Neben- 
rolle. Diese Art findet sich sehr selten, wiewohl jeder Hinz und Kunz 
unter den Lehrern des guten Glaubens lebt, er gehore dazu. Andere 
wenden nur aufserlich die Methode an. Ihr Verhaltnis dazu ist ein halb- 
bewufstes. Die Form ist ihnen alles, die Begriindung gleichgultig. Was 
ihnen scliablonenhaft iiberliefert ist, was sie anderen abgesehen haben, 
das machen sie formelhaft nach, ohne sich iiber Berechtigung und Zweck- 
mafśigkeit der Anwendung dieser oder jener Form in diesem oder jenem 
Falle viel den Kopf zu zerbrechen. In der aufśerlichen Anwendung sehen 
sie alles Heil. Sie legen sich eine Art von Zwangsjacke an, „einen Panzer 
mit allen seinen Scliarnieren", in dem sie sich schwerfallig bewegen, wobei 
sie mitunter das geistreichste Gesicht ohne jede innere Berechtigung 
machen. Die dritte Art von Lehrern steht bewufit zur Methode; sie suchen 
alles auf die letzten natiirlichen Griinde alles Lehrens und Erziehens zuriick- 
zufiihren; wissenschaftliche Genauigkeit streben sie mit metliodischer Ge- 
schlossenheit zu vereinigen. Sie schatzen den Wert der Personlichkeit 
hoch, aber sie iiberschatzen ihn nicht, weil sie sich der Einseitigkeit alles 
Personlichen bewufit bleiben; sie schatzen auch die Methode, aber sie uber- 
schatzen sie nicht, weil sie wissen, dali zu grofie Abhangigkeit schablonen- 
haften Zwang bedeutet, und weil sie stets innerhalb der Methode nach 
freier Bewegung trachten. Deshalb griibeln sie auch nicht zu angstlich 
iiber die Mache und spekulieren nicht kleinlich in formalstufigen Werten. 
Sie sorgen auch nicht in jedem Augenblick um das beste Rezept, das doch 
einfach darin besteht, dafi man etwas, was man unterrichten soli, vor 
allem gut selber weilś und es einfach vortrage, damit es auch der Diimmste 
versteht, dali man immer bestrebt ist, alles das nachste Mai besser zu 
machen, aber bei Leibe nicht besser ais man’s kann. Bei Lehrern, 
die so arbeiten, findet man nicht die TJnveranderliehkeit des einseitig 
Personlichen und des methodischen Mechanismus. Yon ihnen hort 
man darum auch nicht heute dieselben Wendungen, die man vor 
30 Jahren bereits von ihnen gehort; an ihnen sieht man auch nicht 
heute dieselbe schablonenhafte Methode, wie man sie vor so und so 
yiel Jahren an ihnen erlebte. Sie suchen Personliches und Methodisches 
ln syhonem Einklang auf die Hohe padagogischer Kunst zu erheben. Sie 
arbeiten an ihrer Personlichkeit, indem sie die Methode auf sie einwirken 
lassen, und arbeiten an ihrer Methode, indem sie diese mit ihrer Person
lichkeit durchdringen. Fertig wird ihre Arbeit, wenn der Feierabend 
sie so oder so aus ihrem Amte ruft. Dieser dritten Art sucht am besten

Ur. Ad. M atth ias, Prakt. Padagogik. 2. Aufl. ^
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der angehende Lehrer naehzueifern, zu ihr kann sieh jeder gesellen, der 
guten Willens ist.

Vgl. den trefflichen Aufsatz von Spe e e e , Zeitschrift f. Gymnasialwesen 1896 S. 601 ff.
14. Kurzer Gang durch die Methodik der einzelnen Lehrfacher.

Um am Besonderen zu erlautern, wie die im Yorhergehenden gegebenen 
allgemeinen Bemerkungen im einzelnen zu verstehen sind und um zu den 
folgenden weiteren Betrachtungen die geeignete Unterlage zu haben, zu- 
gleich aber um den Jiinger der Padagogik mit allen Lehrgegenstanden so 
vertraut zu machen, dafs er einen Einblick gewinnt in den Gesamt- 
organismus der Schule, gehen wir die einzelnen Lehrgegenstande durch 
im engsten Anschlusse an die in Deutschland (besonders in Preufśen und 
Ósterreich) bestehenden offiziellen Lehrvorschriften.

Wir beginnen den Gang durch die Methodik der verschiedenen 
Unterrichtsgegenstande mit der Besprechung des R e l i g i o n s u n t e r -  
r i c h t s. Dieser hat dahin zu streben, dafi der Gedachtnisstoff auf 
das Allernotwendigste beschrankt und zur Grundlage sicherer religioser 
Anschauungen und zum Ausgangs- und Ankniipfungspunkt allen reli- 
giosen und ethischen Lebens werde. Die Hauptaufgabe fur diesen 
Unterricht ist die lebendige Annahme und wirkliche Aneignung religioser 
Wahrheiten, aus denen die Erfiillung der Christenpflichten ais natiir- 
liche Frucht sich ergibt. Es kommt also darauf an, dafi alles in diesem 
Unterricht verinnerlicht werde und dafs gemiit- und herzloses Lernen 
und gedankenloses Aufsagen diesem Unterricht ferngehalten wird. Vor 
allem muS in diesem Unterricht das lebendige Beispiel wirksam sein. 
Wo die Geschichte fur das religios-kirchliche Leben bedeutsame Yorgange 
bietet, wo eindrucksvolle Lebensbilder hervorragender Gottesmanner, der 
Propheten, Christi vor allem, der Apostel und der grofien Personlichkeiten 
aus der Kirchengeschichte von der Apostelzeit bis auf unsere Tage frucht- 
bar zu machen sind, da mufi dieser Unterricht seine weihevolle Wirkung 
suchen. Auch Beziehungen zu moglichst allen iibrigen Unterrichtsfachern 
lasse der Religionslehrer sich niclit entgehen, besonders zum deutschen 
Unterricht, zur philosophischen Propadeutik, zur Geschichte, aber auch zu 
den wichtigsten naturwissenschaftlichen Fragen der Neuzeit. Um das zu 
konnen, mufi er bei aller Uberzeugung vom liohen Werte der heiligen 
Schrift auch die besten weltlichen Schriften kennen. Doch nicht nur auf 
reiches Wissen und geschicktes Lehren kommt’s an; von dem Religions
lehrer mufs das Einsetzen seiner ganzen Personlichkeit gefordert werden, 
damit er in erfolgreicher Weise auf die Personlichkeit der Schiller wirke. 
Er vermeide aber jeglichen rhetorischen Pomp und unnotige Salbung, sei 
in seiner Darstellung vielmehr schlicht und einfach, klar und anschaulich, 
geleitet von Herzenswarme und, wo es nicht anders sein kann, von natiirlicher 
Begeisterung. Er belebe seinen Unterricht dadurch, dah er Lied, Bibel- 
spruch und Katechismus hin und her ube, in lebendige Wechselwirkung 
setze und zur Grundlage der Glaubens- und Sittenlehre allewege die Bibel 
mache und in allen bibel- und kirchengeschichtlichen Unterricht auf die 
Glaubenswahrheiten und sittliclien Grundanschauungen zuriickgehe. Im 
katholischen Religionsunterricht wird mit besonderem Nachdruck auf
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Darlegung, Erklarung und Begriindung des positiven kirchlichen Lehr- 
begriffes gehalten und Wert gelegt auf apologetische Gesichtspunkte zur 
Abwehr von solchen Irrtumern, welche im besonderen Gesichtskreise des 
Schiilers liegen oder sich ihm doch bald aufdrangen, auch auf Besprechung 
gegnerischer Einwiirfe, da fur den katholischen Christen die unfehlbare 
Lehrautoritat der vom Geiste Gottes geleiteten Kirche die volle, sichere 
Burgschaft des christlichen Glaubens ist und auf dem Gehorsam gegen die 
Kii che ais der von Gotfc beglaubigten Hiiterin und Erklarerin der gott- 
lichen Satzungen nach katholischer Lehre das wahrhaft sittliche Leben 
beruht und in diesem Gehorsam ein Schutz gegen die verkehrten, die sitt
liche Ordnung gefahrdenden Zeitrichtungen der Gegenwart gesehen wird. 
— Beide Konfessionen haben sich aber bei all ihrer Lehrmethode be- 
standig voi Augen zu halten, dah alle Religion niclit eine gedachtnismafige 
Kenntnis von Bibelspriichen, Gesangbuchliedern und dogmatischen Satzen 
ist und dafi sie nicht besteht in stumpfem gedankenlosem Hinnehmen, 
heidnischem Plappern und in dem Glauben an den Buchstaben und eben- 
sowenig in streitsuchtigem Fanatismus, in herrschsuchtiger und unbescliei- 
dener Selbstgerechtigkeit, sondern in dem in der Tiefe des Herzens wolinen- 
den Gefiihle und in dem durch ernstes Nachdenken gezeitigten, durch 
unablassige Selbstbescheidung gelauterten, unumstofilichen und lebendigen 
Bewufitsein, dafi Gott die Liebe ist. Oline diesen Grundgedanken, das hat 
sieli unaufdringlich durch allen Religionsunterricht zu ziehen, ist alle Re
ligion ein tonendes Erz und eine klingende Sclielle. Mogen die Parteien 
drauhen immer wieder in konfessionellen Hader, Engherzigkeit und Schein- 
frommigkeit verfallen, die praktische Padagogik der Schule hat ihr prak- 
tisches Christentum rein zu halten und seinen Wert und seine Wirkung 
m bestandiger Lauterung und Betatigung religioser Anschauungen zu 
suchen. Der Religionsunterricht der Schule hat daruber zu wachen, dafs 
die Jugend dem Glauben der Vater getreu erzogen werde, zugleich' aber 
danach zu streben, dafi dieser Glaube an Reinheit und Wirkungskraft zu- 
nelnne, damit das kommende Geschlecht sich den grofien Gefahren eines 
an Glanz und Kraft der Verfiihrungen und Yerlockungen reicheren Lebens 
gegenuber gewappnet zeige und die Wahrheit an sich erprobe, da6 das 
dmstentum nicht etwa eine Religion der Yergangenheit, sondern mehr 

noch eine Religion der Zukunft ist.
Neben dem Unterricht in Religion und Geschichte ist der ethisch 

bedeutsamste und zugleich lange Zeit hindurch am meisten vernach- 
assigte Untenicht der deutsche, der sich auch bei den Beratungen 
c jhngsten preuSischen Schulreform einer so allseitigen Teilnahme 
mcht zu erfreuen gehabt hat, wie die iibrigen sprachlichen Unterrichts- 
lacber. Das sollte anders sein Handelt es sich doch hier urn das Ver- 
standms der Muttersprache und ihrer Geschichte, urn Einfiihrung in 
ces eigeneH Yolkes Literatur und Geistesleben, urn die Pflege vater- 

sc len Sinnes und heimatlicher Emplindungen. Vor allem wird es 
aiau cl̂ C01Tlinen, die Methode des gram m atischen Unterrichts richtig 

jjU  ̂ en u.n  ̂ seinen Zweck klar zu erkennen. Dieser besteht zweifel- 
os cann, bei der Wahl eigenen Ausdrucks und eigener Sprach- und

3*



Schreibweise in Fallen des Zweifels die Trefifsicherheit des Schiilers und 
bei der Beurteilung fremden Ausdrucks und der Lektiire seine Urteilsgabe 
zu sichern und zu kraftigen. Dazu gehort ein bestandiger klarer Einblick 
in die eigenartige Entwicklung und den eigenartigen Bestand der Mutter- 
sprache an der Hand einer maBwoll begrenzten Zahl von bestimmten 
und mustergultigen Beispielen. Bei der Wahl dieser Beispiele muh man 
auf das Charakteristische und Plastische dessen sehen, worauf es an- 
kommt; denn das eigenartige Muster haftet besser im Gedachtnis ais das 
alltagliche. Den Yorzug verdienen deshalb Dichterworte, sprichwortliche 
Redewendungen, weise Spruche und gefliigelte Worte von epigrammatisclier 
Kurze, damit in die Tatigkeit der Phantasie, die im Spracligefiihl be- 
standig sich regt, der Yerstand sondernd, ordnend und klarend eingreift. 
Bei solcher Einfiihrung in die Grammatik der Muttersprache bedarf es 
bestandig geschickter Fiihrung, damit Neues an Verwandtes und Be- 
kanntes sieli anschliefit und die grammatische Findigkeit und Beobachtungs- 
gabe des Schiilers gestarkt wird. Zu verwerfen ist die Behandlung 
deutsclier Grammatik wie einer fremden Sprache. Wohl mag es gestattet 
sein, fremde Sprachen heranzuziehen zu systematischem Yergleich, im 
Anfange fremdsprachlichen Unterrichts insonderheit muf3 hestandiges Hin- 
und Heriiber klaren und, falls der deutsche und fremdsprachliche Unter- 
richt nicht in einer Hand liegt, die gleichlaufende Mitarbeit des Deutsch- 
lehrers die Festigung der grammatischen Kategorien und das Verstandnis 
der grammatischen Begriffe fordern. Aber vermeiden soli man den Fehler, 
der lange Zeit begangen ist, dah der Grammatikbetrieb einen vorwiegend 
mechanischen Charakter annimmt. Es geniigt im Deutschen nicht, wenn 
der Schiller die Sprachformen unter ihre Kategorien und Regeln unter- 
ordnen und umgekehrt fur jede Kategorie und Regel Beispiele finden 
kann; das ist oft nur gedankenlose Assoziation und ein Verwenden 
der termini technici ohne Geist und ohne Leben. Im deutschen Unter- 
richt gilt es, alle Sprachformen mit ihrer lebendigen Kraft und mit all 
ihren geistigen Beziehungen immer mehr zum Bewufitsein kommen zu 
lassen und Form und Inhalt in gleichem Mafie beherrschen zu lernen. 
— Ob der deutsche grammatische Unterricht induktiv oder deduktiv 
verfahren soli, dariiber lasse man sich keine grauen Haare wachsen. Vor 
allem hiite man sich, dafi dieser Unterricht nicht in eine methodische 
Spielerei ausarte oder dals man sich und den Schiilern eine methodische 
Zwangsjacke anlege. Oft wird die Regel hinzustellen sein, Beispiele 
werden folgen; ein andermal treten Beispiele voran, aus denen die Schiller 
Gesetz und Regel selber suchen, indem die Aufmerksamkeit auf das sprach- 
lich Gleichartige und Verschiedenartige gelenkt wird; wieder ein andermal 
mag der Lehrer die Beispiele gleich so zusammenstellen, dah die Regel 
sofort plastisch hervortritt und nicht mehr lange zu suchen ist. Auch kann 
man die Schiiler Beispiele selber suchen lassen; nur hiite man sich, dafi 
hier nicht Trivialitaten sich haufen. Nehen dem Wechsel der induktiven 
und deduktiven Methode wird man sich in diesem Grammatikunterricht 
die Methode der konzentrischen Kreise nicht entgehen lassen: man 
wird nicht alles, was zu einem Kapitel gehort, auf einmal erledigen,
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sondern Ausschnitte geben, zu denen das Weitere angefiigt wird in sich 
erweiternden Kreisen.

Was die Unterweisung in dei' R echtschreibung anlangt, so wird 
diese in bestandiger Anlehnung an das eingefiihrte Regelbuch erfolgen 
miissen in unablassiger Wiederholung, damit das Auge sich gewohnt an die 
richtigen Formen. Man unterlasse es aber nicht, auch das Ohr in Mittatig- 
keit zu ziehen, Orthographie und Orthoepie sollten immer im Bundę sein, 
Rechtschreibung und richtiges Sprechen immer sich stiitzen. Jeder Nach- 
lassigkeit und Halbheit auf diesen Gebieten soli man immer streng ent- 
gegentreten und auf prosodische Korrektheit zur Unterstiitzung der Recht
schreibung besonders da streng sehen, wo der Dialekt der Sprach- und 
Schreibrichtigkeit bestandig ein Schnippchen schlagt. Auch bei der Ein- 
iibung der Zeichensetzung, die am besten im engsten Zusammenhang 
mit der Satzlehre zu erfolgen hat, ziehe man die Mitwirkung des Gehors 
heran; man halte streng darauf, dali die Stimme sich angemessen hebe 
und senke bei Anfang und Ende des Satzes und je nach dem Satzzeichen 
den angemessenen Ton und angemessene Pause halte, damit dem Schiller 
von vornherein das Verstandnis fur die Zeichensetzung aufgehe und er 
die Interpunktionslehre nicht fur ein Buch mit sieben Siegeln halte.

Die sch riftlich en  Ubungen und Arbeiten im Deutschen werden in 
angemessener Stufenfolge vor sich gehen. Diktate, Rechtschreibeiibungen, 
Wiedergabe von Erzalilungen, die anfangs mehrfach miindlich wiederholt 
und dann niedergeschrieben werden, werden den Anfang machen. Dann 
mag man zu selbstandigeren Erzalilungen und Schilderungen fortschreiten, 
Beschreibungen aber ais zu schwierig meiden und lieber das Neben- 
einander in ein Nacheinander des Werdens und Geschehens verwandeln. 
Auch freiere Wiedergabe und neue Zusammenstellung von Gelesenem 
empfiehlt sich. Nur halte man alles fern, wobei verfriihtes Stimmungs- und 
Gefiihlsleben zu Unwahrheit und Phrase verleiten kann. Auch vermeide 
man es, Gedichte einfach in Prosa auflosen zu lassen. Das verfiihrt zu 
niichterner Philisterhaftigkeit. Anders liegt die Sache, wenn man Gliede- 
rung eines Gedichtes, Yergleiche und angemessene Zusammenstellung und 
Inhaltsangaben von poetischen Schopfungen verlangt. Uberall wird zu- 
nachst Anleitung und Leitung notig sein, bis schliefilioh die Selbstandig- 
keit und Selbsttatigkeit allmahlich von selber wird. Auch wenn man beim 
Ubergang von der Unter- zur Oberstufe die sprachliche Darstellung den 
Schulern liberlafit, so wird man die Gliederung des Ganzen noch in ge- 
meinsamem Gedankenaustausch feststellen, urn ganz allmahlich (auf der 
hochsten Stufe) auch diese dem Schiiler selbst zu iiberlassen. — Dafi die 
Aufgaben in erster Linie dem deutschen Unterricht erwachsen, ist selbst- 
verstandlich; ebenso daS nahe verwandte Gebiete (z. B. der geschichtliche 
Unterricht) beriicksichtigt werden; bei Aufgaben aus dem fremdsprach- 

.hen Unterricht wird man Yorsicht iiben, damit nicht Latinismen, Gra- 
zismen, Gallizismen und Anglizismen in Ausdruck und Satzbildung die 
deutsche Sprache verunzieren. Bei der Wahl der Aufgaben soli man nicht 
planlos verfahren und sich nichts aus Biichern zusammensuchen, was man 
aus dem lebendigen Betriebe des Schulunterrichts nalier haben kann.
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Wahlt man ałlgemeine Aufgaben, so sorge man, dafś der Schiller Boden 
unter den Fiihen und Greif- und Sichtbares vor sich behalt. Am 
besten wird man tun, hier an Schul- und Lebens-Erfahrung und Lektiire 
anzukniipfen und im iibrigen sorgen, dafi die Aufgaben aus Lebensgebieten 
gewahlt werden, innerhalb dereń die Jugend sich tatig bewegt und sich 
vertraut und heimisch fiihlt, welche sie um sich sieht und beurteilen kann 
oder in die sie durch irgend einen Lehrgegenstand (z. B. durch Geschichte, 
Erdkunde und Naturwissenschaften) denkend eingefiihrt ist. Bei jeder 
Aufgabe muli Yoraussetzung bilden, dalii der Schiller sich ohne Zwang 
hineinversetzen kann und daS er ohne Gewissenszwang schreibe. Deshalb 
lasse man dem Kontrarium iiberall Raum und halte den Schiiler stets an 
zu fragen: Ist das Wort wahr, das du behandeln sollst? Trifft es fur 
alle Falle zu? Dann wird man kein unniitzes Zeug, das lediglich ad verba 
magistri aut poetae gefarbt ist, zu lesen bekommen. Auch falsche Be- 
geisterung, besonders erzwungener Patriotismus und gemachte Religiositat 
wird dann den schonen deutschen Unterricht nicht entweihen.

Bei der K orrektur der A ufsatze sei man sorgsam, aber nicht klein- 
lich; Ironisieren mangelhafter Leistungen unterlasse man; man stort sonst 
unbefangene Schaffensfreude. Vor allem empfinde man nach, dafi es sich 
um „werdende" Stilisten handelt, und bedenke, dafi man selber auch noch 
nicht „fertig" ist. Dann wird man richtigen Ton und richtige Weise 
treffen. Tiiftler, Norgler, Kleinigkeitskramer und miirrische Leute sollten 
dem deutschen Unterricht fern gehalten werden. Kann aber ein Direktor 
ihre Mitarbeit nicht entbehren, so gebe er ihnen den weisen Spruch ais 
Korrekturmotto mit:

„W er fertig ist, dem ist nichts recht zu machen,
Ein Werdender wird immer dankbar sein.“

Beim ersten Yerse mag er an sich selber und die Unvollkommenheit 
alles Menschenwerkes denken, beim zweiten an die Jugend, die freudig 
sehafft, wenn sie empfindet, dah ihr Werden und Wollen freundlich be
ru cksichtigt wird.

Besondere Pflege soli auch dem m iindlichen Ausdruck im Deutschen 
zu teil werden, der in allen Unterrichtsstunden sorgfaltig zu beachten 
ist. Eigenes Beispiel des Lehrers wirkt hier am meisten, da jede Nach- 
lassigkeit seinerseits eine gefahrliche Wellenbewegung erzeugt. Bei den 
Schillera halte man unablassig — auch in den kiirzesten Auherungen — 
auf guten Ausdruk, beim Lesen und Vortragen auf sinngemahes Betonen. 
Freie Vortrage sollen nicht in eine Art von Aufsagen auswendig ge- 
lernter Aufsatze ausarten, sondern die Freiheit soli gewahrt bleiben. 
Am besten fahrt man mit frei gesprochenen Berichten iiber Gelesenes oder 
Gehortes, in denen festes Wissen der Sache und klare Anschauungen des 
Stoffes auf Grund einer klaren Disposition zur Geltung kommen.

Fiir die Behandlung des L esesto ffes  (der Lektiire) gibt es keine 
alleinseligmachende, allgemeingiiltige und unanfechtbare Methode. Die 
psychologische und padagogische Einsicht des Lehrers mufś hier alles 
bestimmen. Eines schickt sich nicht fiir alle; nur nicht jedes Lesestiick 
iiber einen Leisten schlagen. Fiir a lle  Lehrer aber gehort sich sorg-



§ 14. Gang durch die Methodik der einzelnen Lehrfacher. 39

faltigste Vorbereitung fiir jede Unterrichtsstunde. Wer aus dem Stegreif 
seine deutschen Stunden gibt, versiindigt sich an diesem wichtigen Lehr- 
gegenstande. Einige Regeln lassen sich geben: Ist das Lesestuck leicht, 
so lafit man es in einem Zuge lesen; sind Schwierigkeiten da, so raumt 
man diese moglichst vor dem Lesen hinweg; ist das Lesestuck zu lang, 
um sofort iibersehen und bewaltigt zu werden, so lasse man es absatz- 
weise lesen. Ob das Stiick verstanden ist, wird gutes und richtig be- 
tontes Lesen der Schiller am eliesten zeigen. Am wirksamsten ist es, 
wenn das Lesestuck obne viel erklarendes Beiwerk sofort aus sich heraus 
durch gutes Lesen verstanden wird und die Erklarung sparsam zu Werke 
gebt. Gedichte werden auf den unteren und mittleren Stufen am besten 
zunachst von dem Lehrer gut vorgelesen, damit das Anschauliche, auf 
dem jede echte Poesie beruht, zu deutlicher Auffassung komme; damach 
sind, nachdem zielbowufite Fragen das poetische Gelande geklart, den Zu- 
sammenhang verdeutlicht und festgestellt haben, was erklarungsbediirftig 
ist, die notigsten sprachlichen und sachlichen Erlauterungen anzufiigen, 
die Grund- und Teilgedanken mit den Schillera aufzusuchen und die Ge
dichte schliefilich zusammenfassend zu besprechen. Dann mogen die 
Schiller frisch und frei lesen und auswendiglernen nach Wert und mit 
Mafi. Ob fiir dieses Mali ein Kanon aufgestellt werden mu (i, hat die Ge- 
samtheit der Deutscblehrer zu entscheiden. Jedenfalls hiite man sich, 
dafi der Kanon sich nicht versteinere und entgeistigt werde durch zu 
langes Liegen. Wird Dramenlektiire mit den Schillera auf der mittleren 
Stufe betrieben, so wirke man zunachst auf das Yerstandnis des Gedanken- 
inhaltes des einzelnen Dramas und sei sparsam in der Mitteilung der 
Grundbegriffe dramatischer Komposition, da diese nur vorbereitende Be- 
deutung haben. Beim Lesen grofierer Werke auf der Oberstufe sind vor 
allem die Grundgedanken unter Mitarbeit der Schiller herauszuheben, die 
Hauptabschnitte und dereń Gliederung festzustellen, die Charaktere und 
der Aufbau zu erklaren und so das Werk ais ein Ganzes dem Yerstand- 
nis der Schiller zu erschliefien, wozu dann noch geschickte Yergleiche mit 
anderen Kunstwerken kommen mag. Der Kunstform ist dabei mehr Be- 
achtung zu schenken ais auf der Mittelstufe. Man sorge aber dafiir, da& 
die Kunstform auch zu klarem Bewu&tsein komme, indem man aus selbst- 
beobachteten Erscheinungen und eigenen Empfindungen der Schiller an- 
schaulich und erkenntnisfordernd in das Wesen der Kunstform eindringen 
lafit und anleitet, die Bedingungen und Griinde des Wohlgefallens am 
Schonen klar zu machen. Man lasse die Anschauung nicht aufkommen, 
ais handle es sich im Gebiete der Asthetik um geoffenbarte Regeln, die 
eines guten Tages vom Musenberge auf uns herniedergerollt seien; man 
fiihre vielmehr den Schillera zu Gemiite, dali es sich bei den Kunstregeln 
um Ausfliisse gelauterter Menschenfreude und gelauterten Menschen- 
leides handelt, die ihren Ursprung haben in den Niederungen, wo irdische 
Empfindungen wohnen und wirken und nach Idealen sich sehnen. Man 
hiite sich aber bei aller Behandlung von Dichterwerken auf syste- 
matischer Vollstandigkeit zu bestehen. Die Seele des Schiilers will wie 
die eines jeden selbstandigen Menschen eigenen Antrieb und Spielraum



behalten fur selbsteigene Arbeit. Auch ist es nicht ratsam, ein Drama 
oder iiberhaupt ein grofieres Kunstwerk von Anfang bis zu Ende vollstandig 
in der Klasse zu lesen; man trefie vielmehr geschickte Auswahl und ver- 
teile den Lesestoif auf Klassen- und Privatlektiire so, dafi Schwierigeres 
unter unmittelbarer Leitung des Lehrers zur Behandlung kommt, Minder- 
schwieriges dem Privatstudium iiberlassen bleibt. Das Lesen mit verteilten 
Rollen treibe man nur in sehr besehranktem Mafie bei besonders geeigneten 
Szenen und in der Regel erst nach Bespreehung und nach ordentlieher 
Yorbereitung. Sonst dient es nur dazu, wertvolle Zeit totzuschlagen. Zu 
vermeiden sind ausgedehnte literaturgesehichtliche Yortrage des Lehrers. 
Die Kenntnis und Wirkung des Dichterwerkes selbst ist und bleibt die 
Hauptsache. Doch ist es naturlich, dafi schon der ldeinere Schiller auch 
etwas vom Dichter horen mochte und dafi ihm sparsame Daten gegeben 
werden und dafi der Blick des grofieren Schiilers von den wertvollen 
Schopfungen auch in die Werkstatt der Meister und weiterhin zu den 
Stromungen der Zeit sich lenkt, unter dereń Einflufi sieli die schopferische 
Seele des Dichters entwickelt. Daraus ergibt sich die Pflicht, auch Lite- 
raturgeschichte in den Kreis des Unterrichts zu ziehen; grundsatzlich ab- 
zuweisen ist aber solche literaturgesehichtliche Belehrung, wenn sie dem 
Schiiler asthetische Urteile beibringt, die nicht aus eigener Lektiire ge- 
schopft sind.

In naher Beziehung zum deutschen Unten-icht steht der Unterricht in 
ph ilosoph isch er Propadeutik ; auch diese ist eine Art von Zentralfach, 
dessen Forderung sich die Vertreter aller Lehrfacher widm en soli ten. Es 
ist doch eine der wichtigsten Aufgaben des hoheren Unterrichts, dem 
jungen Mannę vor Ubertritt zur Hochschule oder ins Leben den Blick in 
die Werkstatte des Geistes und Gemiites zu erijffnen und ihn zu befahigen, 
seine Aufmerksamkeit nachdenkend auf die seelischen Erscheinungen zu 
lenken und die Yorgange des Innenlebens ebensogut ais Tatsachen, die 
der Erfahrung zuganglich und der Erforschung bedurftig sind, anzuerkennen, 
wie er angeleitet ist, das zu tun gegeniiber den Dingen und Vorgangen 
der Aufienwelt in Natur und Menschenleben. Unsere sogenannten besseren 
Stan de, unsere leitenden und fiihrenden Berufsarten haben es ganz be
sonders mit Leitung und Fiihrung von Mensehen zu tun. Menschenkennt- 
nis, klares und gemiitvolles Eindringen in das Denken, Fiihlen und Wollen 
der Nebenmenschen fordert man vor allem von diesen im besten Sinne 
des Wortes gebildeten Mannern; denn wahre Bildung besteht nicht in 
totem Wissen und Gedachtniskram, sondern in lebendiger Entwicklung 
des Gemiites, der Beobachtungsgabe und der Urteilskraft. Aber auch alle 
Fachwissenschaften diirfen an den Tatsachen des Seelenlebens nicht acht- 
los voriibergehen; dafi es heute so vielfach geschieht, straft sich an unserer 
Zeit. Die unfruchtbare Hyperkritik, die auffallende Unselbstandigkeit des 
Urteils, die Zerfahrenlieit des Denkens, die rasche Verallgemeinerung und 
vor allem die einseitige Wertschatzung der physisch-materiellen Welt 
und damit der geringe Tiefgang des modernen Geistes auf philosophischem 
Gebiet zwingt die Schule, den Schulern Augen, Verstand und Gemiit mit 
allen Mitteln zu offnen. Der scheinbare Mangel an Zeit und die Schwie-
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rigkeit des Stoffes kann nicht abschrecken; ebensowenig der Mangel an 
geeigneten Lehrern. Gegen jenes sprechen die Erfahrungen, die man in 
Osterreich macht; den letzten Einwurf wird sieli der deutsche Schulmann 
nicht bieten lassen, da die in ihm wohnende Triebkraft immer noch stark 
genug ist, auch an Schwieriges sieli zu wagen. Wie nun die Belehrungen 
in philosophischer Propadeutik erfolgen, ob im AnschluS an Schillers pliilo- 
sophische Dichtungen und Prosaschriften oder an Goethes Lyrik und 
Lessingsche Prosa oder an ein Lesebuch mit Originalstellen aus philo- 
sophischen Klassikern, um die Meister der Philosopliie gleichsam bei ihrer 
Arbeit zu belauschen; oder ob der naturwissenschaftliche und — last not 
leust der Religionsunterricht sich lebhafter ais bisher philosophischer 
Fiagen annehmen soli, das iiberlasse man dem lebendigen Interesse; dieses 
aber verlange man. Wo immer aber philosophische Fragen im Unter- 
liclit behandelt werden, da kniipfe man an den Erfahrungskreis der 
Schiller an und lenke seine Aufmerksamkeit auf Erscheinungen des Lebens, 
besonders des psychischen Lebens; man lasse, wo es angeht, auch ein- 
fache psychische Vorgange, die man besprechen will, zunachst selbst er- 
leben. Oder aber man greife in das geschichtliche Leben und in die 
reiche Natur um uns, um festen Boden zu gewinnen. Nur keine Phrasen, 
kein leeres Wortwissen und kein geisttotender Formelkram. Die logischen 
Unterweisungen werden die intellektuellen Bediirfnisse anregen, die Be- 
giiffs- und Urteilsbildung fordem, die Abhangigkeitsverhaltnisse von Ur- 
teilen und Begriffen darlegen. Wenn lebensvolle Beispiele aus der Er- 
fahrung der Schiller zu Hilfe kommen, so braucht man nicht zu ermiiden 
und zu langweilen mit Wahrheiten, wie der, dafi alle Walfische Sauge- 
tiere und alle Menschen sterblich sind. Bei der Begriffslehre (der De- 
nnition und Einteilung) wird Sprache und Grammatik heranzuziehen sein; 
logische und Alltagsbedeutung sind einander gegeniiberzustellen; der logische 
und etymologische Gelialt der Worter wird in Vergleicli zu setzen sein; 
die verschiedenen Urteilsarten (hypothetische, kausale etc.), die Induktion 
un ihie Bedeutung in der Naturwissenschaft werden ergiebige Ausgangs- 
pun c e ilden. Auf dem psychologischen Gebiete lasse man seelische Tat- 
sac en ei e en, wieder aufleben; die Erinnerung, Phantasie, Assoziation, 
Reproduktion sind verlockende Kapitel. Das Gemiitsleben wird bei der 
Dichteriekture sem Recht bekommen; eine unerschopfliche Fundgrube ist 
Schillers und Goethes Gedankenlyrik. Man fordere aber wirkliches Fuhlen 
ohne viele Worte und unterlasse langes Reden dariiber. Der L e h r e  
von dem Empfinden gebe man ja nicht zu viel Raum. Aufierdem lasse 
man sich den Vorteil nicht entgehen, daL die Jugend gem den hoheren 
i atsachen sich zuwendet und dafi in ihrem Seelenleben die Idealbegriffe 
des Schonen, Wahren und Guten gesunden Boden haben. Was asthetische 
^•agen anbelangt, so hutę man sich vor nichtssagenden Abstraktionen. 

. lschef  gebe man nicht im Tonę direkter ethischer Belehrung. Bei-
rlo ^'er V̂ e ’̂ a^es- Religionsstunde und Geschichte werden
ueshalb hier das Beste tun.

• i ^dmmen zu den alten Sprachen. Im latein ischen  U nter-
C1 wu<* es auf dem Gebiete der Gram m atik vor allem auf griind-



liche Schulung ankommen; der Anfangsunterricht kann hier ebensoviel 
Nutzen wie Schaden anrichten. Das Wichtigste, haufig Vorkommende, 
Charakteristische ist mit Sorgfalt festzulegen und Scheidung zwischen 
dem unbedingt Notwendigen und dem gelegentlich zu Erklarenden fest- 
zuhalten. Schon friihe wird man Aussprachefehler beseitigen und auf 
die Quantitat der Endsilben Naclidruck legen. Auf Formensicherheit 
und klare Erkenntnis der Satzteile ist auf den unteren und oberen 
Klassen unnachsichtlich zu halten. Das Unregelmahige ist nicht nur 
durch Erlernen der Regel, sondern durch rege gedaditnismahige Wieder- 
holung von Beispielen und unablassiges Horenlassen fest einzupragen. 
Bei unregelmafiigem Geschlecht ziehe man das Adjektiv in Yerbindung 
mit dem Substantiv heran. Je schwieriger der Stoff, um so sorgfaltiger 
Avird die Einpragung, um so haufiger die Wiederholung sein; es wird 
aber immer noch das Selbstverstandliche zu sehr in den Kreis solcher 
Wiederholungen gezogen. — Gelegentliches Zusammenfassen von Gleichem 
und Yerwandtem, Unterordnen des Besonderen unter das allgemeine Ge- 
setz; Bilden des Gesetzes und der Regel aus den einzelnen Erscheinungen 
und der Fiille des Konkreten wird den lateinischen Unterricht auf 
allen Stufen beleben. Auf den oberen Stufen wird auf Sicherung und Er- 
haltung des Besitzes zu sehen sein; dann ist Erweiterung des Wissens 
und Konnens nicht schwierig; auch stilistische Eigentiimlichkeiten konnen 
oline Uberlastung eingereiht werden, wenn schon auf den unteren und 
mittleren Stufen Stilistisches in rein empirischer Weise herangezogen 
und haufig angewandt wird; ebenso ist es mit Phrasen und synonymischen 
Dnterscheidungen. Um alles das zu erreichen, bedarf es, wie in allem 
sprachlichen Unterricht, eines genauen Haushaltsplanes fur die ganze An- 
stalt, auf welchem die Klassenpensen ubersichtlich in aller Kurze vermerkt 
sind. — Fur das Vokabelnlernen ergeben sich ahnliche Grundsatze wie 
fur den grammatischen Unterricht. Sichere Einpragung und sichere Hand- 
habung des Besitzes ist vor allem von noten, auch eine bestandige An- 
wendung im Satze. Vokabularien waren eine Zeitlang, ais man das Ge- 
dachtnis unterschatzte und den Verstand uberschatzte, verpont. Sie konnen 
ungemein segensreich und anregend wirken, wenn die Etymologie ge- 
schickt erortert wird, wenn Einblicke in die urspriingliche Form und Be- 
deutung das Lernen erleichtert, wenn Zusammenstellung von Reihen ver- 
wandter Worter ihre Grundbedeutung zu klarer Vorstellung bringt, wenn 
uberhaupt Denktatigkeit und Gedachtnisarbeit bestandig ineinandergreifen, 
der Wortschatz durch Gruppenbildung von realen Gęsichtspunkten aus 
belebt wird, und der Wortvorrat mit neuem Zuwachs auf den oberen 
Stufen auch einen Einblick in die Wortbildungslehre gewahrt. — Zum 
Besten der Grammatik und des Wortschatzes vernachlassige man vor 
allem das M e m o r i e r e n  nicht. Kein Tag sollte im lateinischen 
Unterricht vergehen, dafi nicht der Schiller irgend einen wertvollen Ge- 
danken in knapper, womoglich klassischer Form zu seinem Eigentum 
macht. Es steht doch nicht nur mensa rotunda est der ersten Deklination 
zur Verfugung, sondern auch die causa finita est, die maxima debetur 
puero reverentia uńd fur die Worter auf e die crambe repetita. Solches
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mit Wertschatzung des Inhalts verbundenes Memorieren ist eine ungemein 
wichtige Voriibung zu freiem und mutigem Gebrauch der lateinischen 
Sprache, den wir doch nicht aufgeben wollen.

Die U bersetzungsiibungen werden, abgesehen von den unteren 
Stufen, am besten im Zusammenhang mit der Klassenlektiire stehen, den 
Wortschatz des Schriftstellers verwerten, aber nicht in knechtischer Nach- 
ahmung, damit diese Ubung keine reine Gedachtnissache wird und man 
langweilige mechanische Wiederholung vermeidet. Von dem Inhalt der 
Lektiire wird man am besten absehen und wird das sprachliche Materiał: 
den Wortschatz und die grammatischen sowie stilistischen Gesetze zur 
Anwendung bringen. Die Texte fur die schriftlichen Klassenarbeiten ent- 
wirft am besten der Lehrer selbst. Jedenfalls diirfen sie nicht schwieriger 
sein ais das sonst in der Klasse Geforderte und Geleistete. Es war ein 
ungesunder Auswuchs im lateinischen Unterricht, Aufgaben zu fordem 
(ich denke hier an die Seyffertschen Stiliibungen und Ahnliches), dereń 
Losung die Kraft der Schiller weit iiberstieg oder auch allerlei versteckte 
Jallen und Schlingen in diese Aufgaben zu legen oder die Schwierigkeiten 
so zu haufen, dati die Freudd an frischem und frohlichem Schaffen den Schiilern 
griindlich verleidet wurde. Auch miindliclies Ubersetzen muh flott und viel 
getrieben werden; Fehlerbei diesen Ubungen miissen mit Wohlwollen ver- 
bessert wurden, damit Freude am Schaffen und Selbstvertrauen wachst. 
Vor allem liiite man sich bei den Ubersetzungsiibungen vor zu frtihem 
Niederschreiben. Lafit man niederschreiben, was noch nicht vollig ver- 
arbeitet ist, so gewohnen sich die Schiller daran Fehler niederzuschreiben, 
die schwer wieder auszurotten sind. Fleifiige Benutzung der Tafel mag 
diesem Fehler vorbeugen, damit richtige Wortbilder sich augenfallig dem 
Schiller darbieten. Auch auf den oberen Klassen werden die Ubersetzungs
iibungen noch ilire Bedeutung behalten, um die grammatische Grundlage 
zu sichern und bis zu einem gewissen Grade iiber die Darstellungsmittel 
der lateinischen Sprache frei zu verfiigen, damit diese Fertigkeit der 
Lektiire zu statten komme.

Die Lektiire d. h. die Ubersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche 
staike sich schon friih durch umformende Ubersetzungen und durch Riick- 
iibeisetzungen aus dem Deutschen. Vor allem ist zu sorgen fiir festen 
Wortschatz und sichere Grammatikkenntnisse, die so zu Gebote stehen 
miissen, dafi sie bei der Lektiire gewandt ausgenutzt werden konnen. Ist 
diesen Yoraussetzungen geniigt, so kann die Sache wirken und gute Uber
setzung zu stande kommen. Bei Beginn der ersten Lektiire und jedes 
neuen Autors gebe man Anweisung und Anleitung, wie der Schiiler sich 
vorzubereiten hat; auch zur geschickten Benutzung des Lexikons leite 
man an, damit aus der Grundbedeutung der fiir den Zusammenhang der 
Stelle passende Sinn des Wortes sich entwickle. Fiir die selbstandigen Pra- 
parationen mufi man wissen, was man seinen Schiilern zumuten darf; sonst 
verfiihrt man sie zu Tauschungen und zu Gebrauch von Eselsbriicken. 

ie Ubersetzung sei gut deutsch (s. S. 82), komme in gemeinsamer Ar- 
. zu stande und werde unmerklich geleitet von der Musteriibersetzung, 
ie der Lehrer in sich bereit halten mufś und die in ihm in lebensvoller



Auffassung vorhanden ist. Man vermeide es, in unniitzen grammatischen 
und textkritischen Exkursionen sich zu ergehen; die grammatischen Er- 
orterungen haben sich strenge zu beschranken auf den Dienst der 
Lektiire. Nachdem groSere Abschnitte gelesen sind, hat Wiederholung 
und Zusammenfassung das klare Verstandnis fiir Sinn und Geist des Ge- 
lesenen, das schon in der Einzeliibersetzung bestandig gefordert werden 
muh, fur die Ubersicht iiber den Inhalt, den Grundgedanken und bei 
Dichtern auch fur die Kunstform noch zu verstarken. Je sorgfaltiger 
diese Aufgabe gelost wird, umsomehr wird es gelingen die Schiller in 
das Geistes- und Kulturleben einzufiihren. In dieser Beziehung ist noch 
vor einem Mifigriff ernstlich zu warnen und auf ein Mittel hinzuweisen, 
wie man das Yerstandnis der Lektiire wesentlich fordem kann. Man 
sollte die geradezu nutzlosen Einleitungen, welche das Leben des Sclirift- 
stellers, seinen Charakter, die Tendenz, die Yorziige und Mangel seines 
Werkes behandeln, und ahnliche literarhistorische Exkursionen zur Ein- 
fiihrung in den Schriftsteller durcliaus vermeiden und dafiir lieber bei 
Historikern geschichtliche Einleitungen in Form einer geschichtlichen 
Wiederholung geben, damit die ganze Zeit, in welcher der Stoff des Schrift- 
werkes liegt, klar und deutlich vor Augen riickt; und auch wahrend der 
Lektiire sollte man durch geschickte Repetitionen aus der Zeitgeschichte 
jenes Bild lebendig halten und farbenreich gestalten. Bei Dichtern und 
philosophischen Schriftstellern wird man in ahnlicher Weise verfahren 
konnen und auch Anschauungsmittel heranziehen, damit die alte Zeit 
plastisch vor den Augen der Schiller heraufzieht. Wenn nicht melir Leben, 
Bewegung und innere Teilnahme in diesen Unterricht wieder einzieht, so 
wird er nicht die Wirkungen ausiiben konnen, die man von ihm ver- 
langen m u ł

Fiir den griech isch en  U nterrich t gelten im ganzen und gro&en 
dieselben methodischen Grundsatze wie fur das Lateinische. Nur sind be- 
stimmte Einschrankungen zu beachten. Kurz zu erledigen ist im gram
matischen Unterricht alles, was im lateinischen Unterricht bereits vorweg- 
genommen ist, insbesondere die allgemeinen Begrilfsbestimmungen. Diese 
kiirzere Fassung wird dann vor allem gelingen, wenn die im Gebrauch befind- 
lichen Grammatiken im wesentlichen iibereinstimmen in ihrer grammatischen 
Ausdrucksweise, so dafi man geschickt ankniipfen und manches ais be- 
kannt voraussetzen kann. Die entwickelte Fassungskraft und Arbeitskraft 
der Schiller wird dieser kiirzeren Fassung und dem rascheren Gang zu 
statten kommen. Die Lautlehre wird praktisch am Beispiel zu behandeln 
sein, da sie nicht Zweck, sondern Mittel ist. Die Akzentlehre diene dazu, 
gute Betonung anzuerziehen; im iibrigen rede man nicht zu viel von ihr 
und denke nicht, es hinge der Menschheit Wohl und Wehe mit ihr zu- 
sammen. In der Flexionslehre stelle man seltenere Formen zuriick. Bei 
der Formenerklarung fiihre man die zusammengesetzten und verdunkelten 
Bildungen auf einfache Elemente zuriick zur Vereinfachung und Forderung 
des Wissenstoffes. Aber mafivolles Vorgehen erscheint geboten, denn nur 
soweit sind die Ergebnisse der wissenschaftlichen Grammatik von Segen 
fiir die Schiiler, ais sie schnelle und sichere Aneignung der Formen for-
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dern. Auf syntaktischem Gebiet ist der Schiiler schon durch das Latei- 
nische vorgeschult und mit zahlreichen grammatischen Begriffen und Regeln 
bekannt geworden. Das Schwergewicht lege man deshalb auf die Besonder- 
heiten der Syntax, des Yerbums, der Modi und Tempora in Haupt- und 
Nebensatzen, auf die Bedingungssatze und Partizipialkonstruktionen. Aber 
das ceterum censeo bleibe auch hier, dafi Formenlehre und Wortschatz recht 
sicher sitzen. Die Yokabularien werden gerade im Griechischen eine an- 
regende Form annehmen konnen, weil man so vieles beranziehen kann, 
was das Erlernen und Behalten erleichtert, weil man hinweisen kann auf 
Yerwandtes im Deutschen und Lateinischen und besonders die Ableitung 
und Zusammensetzung, die Einteilung in Begriffsgruppen unter rationeller 
Benutzung der Etymologie und unter Beriicksichtigung der Anschaulich- 
keit und sinnlichen Kraft der griechischen Sprache zur Erweckung des 
Interesses und Ubung des Verstandes farbenreich gestalten kann. Die 
schriftlichen Ubungen sollen auf allen Stufen der Befestigung der Formen
lehre und der syntaktischen Regeln dienen und so das Handwerkszeug 
scharfen, dessen der Schiiler bestandig bedarf. Merkt der Schiiler, dafś 
diese Ubungen in den Dienst der Lektiire und nicht in Dienst der Kriminal- 
padagogik gehoren, so wird er gern arbeiten und mit Aufmerksamkeit und 
Nachdruck. Deshalb sehe man bei diesen Ubungen iiber Kleinigkeiten 
hinweg, rechne Akzentfehler nicht zu den Todsiinden, sondern ais Lassig- 
keiten im Sprachtempo, die unschon sind wie watschelnder Gang. Bei 
den Ubersetzungsubungen in den oberen Klassen kommt es darauf an, 
die Lektiire zu stiitzen durch Sicherheit in den Formen und der Hand- 
liabung der syntaktischen Regeln. Man setze diese deshalb in engsten 
Zusammenhang mit der Lektiire und wirke vor allem propadeutisch, indem 
man syntaktische Schwierigkeiten, die bevorstehen, gleichsam mit syntak
tischen Skizzen klart und so die Erleichterung der Lektiire durch scharfe 
Beachtung ihres Baues anbahnt. Kommt man aber ohne diese Ubungen 
aus, so ist es auch gut; denn es fiihren viele Wege nach Rom und zum 
Yerstandnis griechischer Schriftwerke. Dafi fur die griechische Lektiire 
grammatische Sicherheit ais erste Voraussetzung gilt, ist schon wiederholt 
angedeutet. Ohne diese erreicht man nichts, mit ihr kann man in den 
Gedankengehalt, den Geist und die Kunstform des griechischen Lehrstoffes 
eindringen. Man verachte auch nicht gute Ubersetzungen, die man ge- 
trost den Schiilern empfehlen mag, um den gegenseitigen Verstecken- 
spielen auf diesem Gebiete ein Ende zu machen. Hauptforderung fiir den 
griechischen Unterricht ist, dah nur Manner mit einigem Geist und Ge- 
schmack diesen Unterricht erteilen. Wer eine trockene Seele in sich tragt, 
bleibe deshalb diesem Unterricht fern.

Auf dem Gebiete der neueren Sprachen und ihrer Methodik stehen 
wir noch mitten in einem Werde- und Umwandelungsvorgange. Ein 
Ausgleich zwischen der alteren und der neueren, sogenannten Reform- 
methode muh hier gefunden werden. Anerkannte Mangel und Einseitig- 
keiten miissen beseitigt, die Vorziige beider Methoden miteinander ver- 
mnden werden. Im einzelnen bedarf noch vieles der praktischen Er- 
probung. Man wird deshalb der Schule ein grohes Mafi von Bewegungs-



freiheit lassen, zugleich aber auch wiinschen miissen, dafi diese mit 
Besonnnenheit und Weisheit ausgenutzt werde. Auch die praktische 
Padagogik wird sich bestreben miissen mahyoll zu raten und nach Kraften 
zu leiten.

Was die Aussprache anbelangt, so iiberspanne man hier nicht die 
Forderungen; man strebe eine ertragliche Aussprache an und bedenke, 
dafs Vollkommenheit unmoglich ist. Man kann nicht verlangen, dafi jeder 
Quintaner bereits spreche wie ein Mitglied der franzosischen Akademie, 
man soli sich aber nicht gefallen lassen, da fi die Schiller in ihrer Aussprache 
sich dem fremden Idiom in keiner Weise nahern. Am miihevollsten ist die 
erste Einfiihrung in die fremde Aussprache. Passend gewahlte Musterworter 
in planmahiger Anordnung werden hier gute Dienste tun. Langsames und 
deutliches Yorsprechen wird hier so lange geiibt, bis das Ohr die fremden 
Laute aufgenommen hat. Das Auge wird fiir die fremde Schreibweise 
durch die Schultafel gestarkt und zu graphischer Bezeichnung hiniiber- 
geleitet. Systematische Erorterungen lautphysiologischer und phonetischer 
Art sind zu meiden, abgesehen von einigen phonetischen Bemerkungen 
elementarer Art, die im Englischen, wo es sich um reifere Schiiler handelt, 
zahlreicher sein mogen ais im Franzosischen. Chor- und Gruppensprechen 
sind ais mechanische Mittel nicht zu verachten, auch von Zeit zu Zeit 
wiederholende Zusammenstellungen von Yergleichen zwischen Aussprache 
und Schreibung.

Sprechiibungen sollen in einfaclister Form auf allen Stufen und 
moglichst in allen Stunden, wenn auch noch so knapp, betrieben werden 
in angemessener Steigerung des Schwierigen sowohl in sachlicher ais auch 
in formaler Beziehung. Aber einfacher Dialog herrsche immer vor; man 
verlange keine auswendig gelernten Vortrage. Die den regelmafsigen 
Vorgangen und Verhaltnissen des wirklichen Lebens geltenden Ubungen 
werden von den an die Lektiire angeschlossenen Sprechiibungen begleitet 
und erganzt. Deshalb soli der Ubersetzungsbetrieb viel bei geschlossenen 
Biichern vor sich gehen, damit das Ohr mehr beteiligt wird ais das 
Auge und das lebendige und belebende Wort des Lehrers in den Mittel- 
punkt tritt. Dafi dieser sich beim Unterricht wesentlich der fremden 
Sprache bediene, ist wiinsehenswert; nur darf Griindlichkeit und Ernst 
des Unterrichts und des Verstandnisses nicht darunter leiden. Schwierigere 
und tiefer gehende Erklarungen, namentlich' grammatischer und łogischer 
Art, werden doch immer die Muttersprache verlangen. Empfehlenswert 
ist es, inhaltlich wertvolle und geschmackvolle Anschauungsbilder, auch 
Landkarten, Kunstblatter und ahnliche Hilfsmittel zu benutzen. Uberhaupt 
ziehe man, so oft es angeht, die Schiiler zum Sprechen heran, um ihre 
Wortkargheit, Mundfaulheit und Scheu zu iiberwinden. Redensarten all- 
taglichen Lebens, die immer wiederkehren, werden erste Mittel sein, 
spater kommen hohere Forderungen; nur hutę man sich, dafi das Sprechen 
nicht zu einem geist- und gedankenlosen Frage- und Antwortmechanismus 
ausarte. Mit diesen Sprechiibungen wird sich die Aneignung eines 
festen Wort- und Phrasenschatzes naturgemalB verbinden lassen; die Lek-
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turę wird das Ihrige weiter tun, hier zu bereichern. Vokabularien sind 
auch hier empfehlenswert; ihre Einrichtung wird denen entsprechen 
konnen, die fur alte Sprachen zu empfehlen sind; nur der Hinblick auf 
die Sprechiibungen wird ihnen eine andere Richtung geben. Beim Ab- 
fragen des Wortschatzes beschranke man sich nicht auf ein nacktes Voka- 
belnaufsagen, sondern verwende und wandele die Worter vielfach ais 
Teile des Satzes und der Phrase.

Die Lekture soli das vornehmste Gebiet des neusprachlichen Unter- 
ricbts bilden, sie soli Ausgangs- und Mittelpunkt sein. Reiche Belesenheit 
gerade in neusprachlicher Literatur wird im spateren Leben, mag man 
nun die Sprache notig haben zum Schreiben, Sprechen oder zum Fach- 
studium, die beste Grundlage feiner Bildung sein. Auch deshalb steht 
die Lektiire im Mittelpunkt, weil aus ihr die Kenntnis der Grammatik 
entnommen und bereichert werden soli. Auf der Anfangsstufe herrsche 
im Lesen sowohl wie im Ubersetzen wesentlich die Nachahmung. Auch 
Chorlesen wirke mit. Allmahlich komme die Lektiire zu selbstandigem 
FluS. Zunachst sei hauslicher Arbeit die Wiederholung zugewiesen; dann 
folgen Yersuche in selbstandiger Vorbereitung. Beim Ubersetzen in der 
Schule werden in orientierender Vorbesprechung die Ubersetzungsschwierig- 
keiten besprochen. Dann folgt Lesen des Textes durch den Schiller, wenn 
der Lehrer gewifi sein kann, dafi nicht grobe Yerstofie den Ohren der 
Mitschuler geboten werden; sonst lese er selber und der Schuler nach 
ihm. Die Ubersetzung selber muh grammatisch richtig, stilistisch ein- 
wandfrei sein. Notdiirftige Ubersetzung ist zuriickzuweisen. An Richtigstel- 
lung von Fehlern beteilige sich die ganze Klasse in wetteifernder Gemein- 
samkeit. Die Erklarungen sachlicher Art sollen moglichst knapp sein. 
Bei poetischen Texten wird Vorlesen von Musteriibersetzungen das Werk 
und die Arbeit kronen. Auf der oberen Stufe werden historische, literar- 
und kulturhistorische sowie asthetische Riicksichten in den Vordergrund 
treten und Sorgfalt zu verwenden sein auf Herausarbeitung des Gedanken- 
inhalts und Zusammenhangs einer Gedankenreihe; auch Verstandnis fur 
kiinstlerische Komposition und Aufbau muh angebahnt werden. Eine Ver- 
siindigung aber gegen gesunde Lehrkunst sind lange Abschweifungen in 
das Gebiet der Grammatik und der Realien. Wenn die Lektiire allen diesen 
f  01 dei ungen entsprechen soli, so mufi allerdings die Auswahl sorgsam 
sein und auf wertvollen Inhalt in edler Form sehen, nicht aber auf Alltag- 
liches, Plattes und Philisterhaftes verfallen.

Die Grammatik ist im neusprachlichen Unterricht nicht Selbstzweck, 
sondern Mittel der Spracherlernung. Gleichwohl wird sich besonnene 
Padagogik buten vor der Anschauung, ais ob sich grammatische Kennt- 
msse in bloher Nachahmung durch die der Grammatik innewohnende Kraft 
ganz von selbst befestigten ahnlich dem Erlernen der Muttersprache; man 
wird vielmehr fiir geistige Schulung durch formale Ubung sorgen, die zu 
ewufiter, klarer Erkenntnis der die Sprache beherrschenden Hauptgesetze 

M1 fi,ZU si.cllerer A-nwendung derselben fiihrt. Im wesentlichen wird die 
ethode induktiv sein; gelegentliche Erganzung auf deduktivem Wege 

Wlr eingreifen. Aber man hiite sich vor falscher Auffassung der Induk-



tion, die nicht in dem Sinne zu fassen ist, dań es geniige Grammatik nur 
gelegentlich der Lektiire zu treiben. Es mufi vielmehr ein bestimmt vor- 
gezeichneter Plan da sein, der audi bei zusammenhangenden Texten der 
Lektiire verfolgt werden kann, wenn didaktisches Geschick den Lehrer be- 
fahigt auf jedem Punkte seiner Unterweisung zu wissen, was er will. 
Mihgriffe erfolgen hier meist da, wo es notig ist, in der Lektiire und 
Formenlehre der Syntax vorzugreifen. Wenn in diesen Fallen der Lehrer 
eingehende Erklarung und Einiibung auch dieses Stoffes vornimmt, dann 
lenkt er die Aufmerksamkeit ab. Hier zeigt sich der Meister in der Be- 
schrankung. Derartige Formen oder Regeln, die noch nicht im Piane 
liegen, miissen eben lexikalisch behandelt werden ad lioc, dereń weitere 
Erklarung aufgespart werden mul3 fiir den Augenblick, an dem ein
gehende Behandlung an der Reihe und geboten ist auf Grund einer 
Reihe von nunmehr zur Yerfiigung stehenden ahnlichen Spracherschei- 
nungen. Auch bedenke man bei aller Hochachtung vor der Induktion, 
daL die Deduktion mitunter von hohem Wert ist, um jeglicher Zeit- 
verschwendung und langweiliger Breite vorzubeugen. Dah es auch fiir 
den neusprachlichen Unterricht der Oberstufe von grobem Werte ist, 
durch grammatische Zusammenstellungen und Vergleiche die waltenden 
Gesetze klar zu legen, bedarf nicht besonderer Erwahnung, ebenso dali 
auf den realen Anstalten die neusprachlichen Facher in Wertung und Be- 
trieb die Erbschaft und Schulung des altsprachlichen Unterrichts sich 
immer mehr zu eigen machen miissen.

Die schr ift l ichen Ubungen stehen an Bedeutung hinter den miind- 
lichen Leistungen zuriick, sie miissen aber gleichwohl in regelmahiger 
Wiederkehr ernste Beriicksichtigung finden. Sie diirfen sich nicht nur 
auf Ubersetzungen in die Fremdsprache beschranken. Rechtschreibe- 
iibungen, Umformungen, auch syntaktischer Art, Beantwortung franzo- 
sischer und englischer Fragen, die anfangs an den Lesestoff sich an- 
schliefien, miissen mit Zunahme der Schiiler an Geist, Yerstand und Wissen 
sich erweitern und freier gestalten; auch Nachahmungen, zunachst Nach- 
erzahlungen und Nachschilderungen in fast unveranderter Wiedergabe, 
dann ffeiere Umformungen und Verkiirzungen von miindlichen Vortragen 
des Lehrers sollen in mannigfach anregendem Wechsel geiibt werden, um 
den freieren Arbeiten der Oberklassen vorzuarbeiten und dafiir zu sorgen, 
dah hier die Themata nicht immer von angelerntem welt- und kriegsgeschicht- 
lichem Einerlei widertonen, das durch besonders praparierte Biicher die 
Schiiler sich gedachtnismalaig einpauken bis auf die kleinsten Einzelheiten 
des Ausdrucks und der Stilgebung.

Der Geschichtsunterricht  hat von der untersten Stufe an die Auf- 
gabe, aller nur formalen Aufnahme reinen Gedachtnisstoffes entgegenzu- 
arbeiten. Im propadeutischen Unterricht der beiden untersten Klassen 
soli er die grofien Heldengestalten in ihrem Leben und Wirken der 
naheren und ferneren Vergangenheit dem Herzen und der Phantasie des 
Knaben naher bringen, seinen Gedankenkreis damit erfiillen und den ersten 
Grund fiir geschichtliche Auffassung und Betrachtung legen. Einzelne 
Schlachtenbilder und Darstellungen aus der Kulturgeschichte, soweit sie
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dem jugendlichen Yerstandnis fafibar sind, werden den Unterricht beleben. 
Mythen und Sagen mogen in passender Auswahl an die Phantasie der 
Knaben sieli wenden und die Brucke zu dem ersten Geschichtsunterricht 
bilden. Da hier besser noch kein besonderer Leitfaden gebraueht wird, 
wird das deutsche Lesebuch den Geschichtsunterricht unterstiitzen. — Fur 
den weiteren Unterricht werden zwei Stufen unterschieden werden miissen, 
dereń erste etwa vier Klassen, dereń zweite die drei obersten Klassen 
umfafit. Auf jener wird man sich auf den Stoff beschranken, der leiclit fafslicli 
und geeignet ist zu lebensvoller Gestaltung, die durch geographische 
Yorstellungen und charakteristische Anschauungsmittel in guter und spar- 
samer Auswahl unterstiitzt werden mul. Der Unterricht wird wesent- 
lich chronologisch verlaufen, aber doch um fiihrende Personlichkeiten sich 
gruppieren. Elementarste Mitteilungen iiber innere politische Yerhaltnisse 
sind zu geben, um fiir viele Dinge, die in der historischen Darstellung be- 
riihrt werden miissen und auch im sonstigen Unterricht vorkommen, klare 
Begrilfe und Yorstellungen zu schaffen. Gescliichtsbilder, nicht ermiidende 
pragmatische Darstellungen, werden das am besten leisten; doch sollen sie 
sich nicht in psychologische Kleinmalerei verlieren, sondern kraftig die be- 
deutsame Eigenart der hervorragenden Personlichkeiten ins Auge springen 
lassen. Bezeichnende Anekdoten und charakteristische Ausspriiche mogen 
den Stoff beleben. Die Methode wird sich in der Richtung einer moglichst 
einfachen Erzahlung bewegen. Der wirksamste Lehrer ist der, der gut 
erzahlen kann, der alles Phrasenhafte und jedes unverstandliche Fremd- 
wort meidet und, wo dieses nicht zu umgehen sein sollte, dafiir sorgt, dats 
genaues Verstandnis vorhanden ist. Ein steter Wechselverkehr von Frage 
und Antwort wird das Erzahlte in Beziehung setzen zu schon Bekanntem 
und festzustellen haben, ob alles auch verstanden ist. In der Schulstunde 
selbst wird die Lehraufgabe moglichst schon zum Eigentum zu machen sein; 
wenn keine Zeit zu voller Wiederholung zu Gebote steht, werden wenig- 
stens die Hauptpunkte hervorgehoben und so weit eingepragt werden 
miissen, dań die hausliche Arbeit auf kurze und erąuickliche Wieder
holung sich beschranken kann und nicht etwa auf wortliches Auswendig- 
lernen des Lehrbuchtextes verfallt. — Auf der oberen Stufe wird denkende 
und tiefergehende Verarbeitung des gebotenen Stoffes und klare Erkennt- 
nis des ursachlichen Zusammenhangs anzustreben sein; das Innere des 
Lebens der Volker und Staaten und die Entwicklung ihrer Verfassungs- 
und Kulturzustande wird mehr in den Vordergrund treten. Das bio- 
graphische Element ist auch hier von Bedeutung; dafi die tieferen 
Wurzeln in den Stromungen der Zeit und in den Geistesrichtungen der 
Volker liegen, ist zwar zu zeigen; dah aber die entscheidenden Antriebe und 
die Zusammenfassung und Gestaltung dessen, was reif ist, die Sache von 
fiihrenden Personlichkeiten ist, die den Zeitgeist in sich aufnehmen und 
mit ihrer personlichen Kraft und Anlage befruchten und in feste Gestal- 
tungen uberfiihren, das sollte den Schiilern klar werden; dafi also gerade 

ei den sogenannten Hauptperioden, d. h. bei den fruchtbaren und segens- 
vollen Abschnitten der Geschichte, solche Personen in den Vordergrund 
^ten, mufiimmer beriicksichtigt werden. Fiir die kulturgeschichtlichen Be-
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lehrungen wird weise Beschrankung notig sein und ein Ausblick in dieses 
Gebiet nur an den Stellen einsetzen, wo die Menschheit in irgend einem 
Zweige geistiger Tatigkeit einen weithin sichtbaren Hohepunkt erstiegen 
hat. Zusammenhangender Yortrag und mehr wissenschaftliche Behandlung 
werden auf dieser Stufe einen weiteren Spielraum haben ais auf der 
Unterstufe. Ursache, Anlasse, Hemmnisse, Forderung, Verlauf und Ergeb- 
nisse historischer Vorgange werden klar erkannt werden miissen. Um 
Vortrag und Lehrbuch in ein richtiges Yerhaltnis zu setzen, wird der 
Lehrer Riicksichten nehmen miissen auf das im Gebrauch befindliche Buch, 
damit der Schiller einige geringe Anhaltspunkte fur seine hausliehe Arbeit 
am Buche habe, ein leidiges Nachschreiben und Nachsprechen der verba 
magistri meide. Sehr zu empfehlen ist die vielfach mit bestem Erfolge 
ausgefiihrte vergleichende und den Stoff nach verschiedenen Gesiehts- 
punkten gruppierende Zusammenfassung geschichtlicher Tatsachen. Das 
gilt namentlich fur alle Wiederholungen, die regelmafiig auf allen Stufen 
anzustellen sind, um den einmal erworbenen Gedachtnisstoff dauernd zu 
befestigen und immer wieder mit Geist und Leben zu erfiillen. Dali Ge- 
schichtsatlanten die geschichtlichen Schauplatze veranschaulichen und 
wesentlich zu fester Aneignung und Veranschaulichung des Stoffes beitragen, 
sollte besonderer Betonung nicht mehr bediirfen und ebensowenig, dah ein 
Kanon der einzupragenden Jahreszahlen immer wieder an die Haupttat- 
sachen und ihre Befestigung im Gedachtnis erinnert; ein eiserner Bestand 
von Zahlen mu fi deshalb den Schillera schon von der Mittelstufe bestandig 
mit einer gewissen Schlagfertigkeit zu Gebote stehen, damit alles, was 
aueh im iibrigen Unterricht von geschichtlichem Leben an den Schiiler 
herantritt, sich eingruppiert und nicht verloren geht aus Mangel an einem 
bestimmten Ankniipfungspunkt.

Besonders sicheren Takt und grohe Umsicht in Auswahl und Be
handlung erheischt der Geschiclitsstoff, der unserer Zeit sich nahert, vor 
allem aber die Belehrungen iiber wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Fragen in ihrem Verhaltnis zur Gegenwart. Der von ethischem und ge
schichtlichem Ernst getragene Unterricht hat hierbei einerseits auf die Be- 
rechtigung vieler sozialen Forderungen der Jetztzeit einzugehen, andrer- 
seits aber die Yerderblichkeit aller gewaltsamen Versuche der Anderung 
sozialer Ordnungen darzulegen. Je sachlicher hierbei verfahren wird, je 
ruhiger die geschichtliche Entwicklung des Verhaltnisses der Stande unter- 
einander und der Lagę des arbeitenden Standes insbesondere behandelt wird, 
je mehr man Gewicht darauf legt, diese Dinge nicht zu verfliichtigen, 
sondern dem Schiiler eine klare Yorstellung davon zu verschaffen, wie alle 
unsere gesellschaftlichen Yerhaltnisse durch die grofien Entdeckungen und 
Eriindungen der letzten Jahrhunderte, durch die Entwicklung der Industrie, 
des Maschinenwesens wie des Handels beeinfluht und verandert worden sind 
und je mehr der Lehrer unter Yermeidung aller Tendenz bestrebt ist, auch 
auf den Fortschritt zum Bessern hinzuweisen, zugleich aber aufmerksam zu 
machen darauf, wie unter den segensreichen sozialen Bestrebungen der Gegen
wart die Selbstverantwortlichkeit und die Tatkraft des einzelnen Schaden 
leiden kann, umsomehr wird er dazu beitragen, den gesunden Sinn unserer
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Jugend zu starken und sie zu klarem und ruhigem Urteil iiber das Ver- 
hangnisvolle von uberspannten sozialen Forderungen zu befahigen. Dabei 
wird man bestrebt sein miissen, das Zustandliche moglichst in ein Ge- 
schehendes aufzulosen und die Belehrungen da in den Gang der Ereignisse 
einzuflechten, wo die Losung sozialer Aufgaben und wirtschaftlicher Pro- 
bleme schon friiher versucht worden ist und wo gute und bose Folgen das 
geschichtliche Urteil iiber den Wert oder Unwert solcher Bestrebungen 
gefallt haben.

Beim geographischen Unterricht wird die Methode dann nicht 
lehl gehen, wenn der Lehrer den Zweck des Unterrichts fest im Auge 
halt: dafi namlich unbeschadet der Bedeutung der Erdkunde ais Natur- 
wissenschaft doch der praktische Nutzen des Faehes im Vordergrunde steht. 
Deshalb darf auch die physische Erdkunde nicht grundsatzlich vor der 
politischen bevorzugt werden, es ist vielmehr eine moglichst enge Yer- 
bindung beider innerhalb der Landerkunde bestandig anzustreben. Dem- 
gemafś wird man sich iiberall sorgfaltig auf den notwendigsten Gedachtnis- 
stofl beschranken, diesen aber zu verstandnisvoller Belebung durch Anschauen 
der umgebenden Natur sowie der Relief- und Kartenbilder zu bringen. 
Auch das Zahlenmaterial sei sparsam und bevorzuge stark abgerundete 
V ergleichsziffern.

Bei Gewinnung der ersten geographischen Vorstellungen ist von dem 
Schulzimmer und der nachsten ortlichen Umgebung der Scliule und des 
Schulortes auszugehen. Schule .und Strafien, die in verschiedene Himmels- 
richtungen fiihren, das Augenfalligste der Ortsumgebung, wie es sich ais 
Berg, Tal, Ebene, Fluiś, Teich und See zeigt, das Pflanzenkleid, die mensch- 
lichen Siedelungen, die Yerkehrswege, die hinaus in die Landschaft und 
das weitere Land fiihren, bilden die Grundlage zu geographischer An- 
schauung. Aber auch der Himmel, die Sonne, der Mond und die Stenie 
sind bei dieser Ordnung einzubeziehen. Der Stand der Sonne und ihre 
Tagesbahn und die Beleuchtungsverhaltnisse verschiedener Gegenstande 
zu den verschiedenen Tageszeiten werden benutzt, damit der jungę Erden- 
forscher sich die Richtung zurechtlege und sich zurechtfinde auf seinen 
ersten Wanderungen in der Welt.

Sind so die ersten Grundbegriffe zum Verstandnis gebracht, so ver- 
anschauliche man sie mit Zeichnungen in grofien Umrissen und sodann 
am Relief und am Globus, an dem auch die Beleuchtung der Erde im 
grofien und gauzen klar zu machen ist. Vor allem aber lerne der 
Schiller die Kartę lesen. MeSiibungen am Klassenzimmer und am Schul- 
grundstuck und Verjiingungen durch Zeichnen werden zuHilfe kommen. Da- 
bei ist es von Wichtigkeit, dafi man den Schiiler moglichst selbst die 
Arbeit leisten lasse. Das Lehrbuch dient nur ais Fiihrer bei hauslicher 
Wiederholung. Im Unterricht bilden Ausgangs- und Mittelpunkt die Wand- 
karte, der Atlas und ais Bindeglied die Schultafel. Fur die unteren 
Stufen sind grofiere Atlanten auszuschliefien, damit Ubersichtlichkeit und 
Linfachheit den Unterricht unterstiitzen. Auch das Zeichnen nehme 
<einen verwickelten Charakter an. Soli es ais wirksames Hilfsmittel zur 
orderung klarer Anschauungen und zur Einpragung festen erdkundlichen
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Wissens dienen, so ist vor Uberspannung der Anforderungen zu warnen. 
Mit Umrissen, Profilen und ahnlichen iibersichtlichen Darstellungen an 
der Wandtafel, wobei auch das Messen der Entfernungen nicht zu ver- 
nachlassigen ist, wird man sich begniigen mussen. Ausschliefien soli man 
das mechanische Nachzeichnen von Yorlagen. Auf den oberen Stufen 
soli keine Gelegenheit versaumt werden, auch zum Zwecke von Wieder- 
holungen, das Skizzenzeichnen geographischer Yerhaltnisse den Schiilern 
zu guter Gewohnheit zu machen. Dafi der Geographielehrer durch griind- 
liches Wissen und eingehendes Studium sich seiner Aufgabe stets ge- 
wachsen zeige, ist eine Forderung, die so selbstverstandlich sein sollte, 
dafi man sich uber ihre ausdruckliche Aufstellung in amtlichen Lehrplanen 
verwundern m ui

Die Hauptaufgabe des Unterrichts im Rechnen und in der Mathe- 
matik an den hoheren Schulen besteht in der Schulung des Geistes, 
welche den Schiller befahigt, die erworbenen Anschauungen und Kennt- 
nisse in selbstandiger Arbeit und selbstandigem Urteil richtig anzuwenden. 
Auf allen Gebieten dieses Lehrfaches ist daher klares Yerstandnis und 
gewandte Anwendung der zu entwickelnden Satze anzustreben. Dann 
aber mufi, wie jeder andere Unterricht, der mathematische sich der Pflege 
der Muttersprache und des sprachlich klaren Ausdruckes der Gedanken 
sorgfaltig angelegen sein lassen.

Der Lehrer wird durch stetiges Zusammenarbeiten mit den Schiilern 
in der Schule das Erfassen und Verstehen der theoretischen Satze in 
der Hauptsache durch den Schulunterricht selbst erreichen; die ent- 
wickelnde Unterrichtsmethode wird ihm dabei die besten Dienste tun ebenso 
wie das bestandige aufmerksame Bestreben, den gesamten Lehrstoff ais eine 
zusammenhangende Kette von Erkenntnissen festzuhalten. Dazu wird es 
einer sorgfaltigen Auswahl und genauen Zurechtlegung des Lehrstoffes 
bediirfen, wobei immer der Grundsatz mafigebend sein wird, dafi man 
nicht eher weiter gehe, ais bis das friihere Wissen zu festem Gemeingut 
geworden ist.

Der Rechenunterricht  hat Sicherheit und Gelaufigkeit in den 
Operationen mit bestimmten Żabien zu erstreben. Schon friihe hat er, 
um mit dem folgenden mathematischen Unterricht im Einklang zu stehen 
und diesen vorzubereiten, sich an mathematische Formen anzuschliefien 
und z. B. die Verwendung von Klammern und Vorzeichen dauernd zu 
iiben. Andrerseits hat er die Verhaltnisse des praktischen Lebens auf 
allen Stufen, namentlich beim Kopfrechnen, nicht zu vernachlassigen und 
die Kenntnis der Miinzen, Mafie und Gewichte durch Anschauung be- 
standig zu vermitteln. Auch bei der Einfuhrung in die Bruchrechnung 
haben die Vorubungen sich auf die Anschauung zu stiitzen und die weiteren 
Ubungen diese Anschaulichkeit wach zu erhalten. Alle Rechenoperationen 
werden zuerst an kleineren Zahlen im Kopfe geiibt, dann gehe man erst 
zu schriftlichen Ubungen uber, bei denen aber verwickeltere Aufgaben zu 
vermeiden sind. Auch beim schriftlichen Rechnen an der Tafel vermeide 
man eine zu grofie Breite; die Hauptsache bilden die Zwischen- und End- 
ergebnisse, die ais deutliche Etappen auf dem Rechnungswege erkennbar
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bleiben sollen. Bei der Bebandlung der sogenannten biirgerlichen Rech- 
nungsarten sind alle Aufgaben auszuschliefien, denen fur die Schiller un- 
verstandliche Yorkommnisse und Gepflogenheiten des rein geschaftlichen 
Yerkehrs zu Grunde liegen. Beim arithmetischen Unterricht ist an die 
einfachsten Begriffe und Rechenoperationen anzuknupfen, welche dem 
Schuler von der Elementarstufe ber gelaufig sind. Die Schiiler miissen 
bei Dingen festgelialten werden, welche sie schon bewaltigt zu haben 
glauben, und mit methodischem Geschick in das Neue so eingefiihrt werden, 
dah sie bestandig im Zusammenliang mit dem Alten bleiben und dah sie 
in dem Betreiben der Arithmetik nicht so sehr eine Einfiihrung in eine 
neue Disziplin sehen, ais eine zusammenfassende allgemeine Darstellung 
und Weiterfiihrung der Hauptbegrilfe und Hauptsatze aus dem voran- 
gegangenen Rechenunterricht.

Der geom etrische Lehrgang beginnt am besten mit einem Vor- 
bereitungsunterricht, welcher, von der Betrachtung einfacher Korper aus- 
gehend, das Anschauungsvermogen ausbildet und zugleich Gelegenheit 
gibt, die Schuler im Gebrauch von Lineal und Zirkel zu iiben. Aufgabe 
dieses Unterrichts ist nicht bloh Ubung fur das logische Denken, sondern 
Entwicklung raumlicher Yorstellungskraft. Im jugendlichen Alter ist die 
Raumphantasie sehr rege, aber auch sehr fliichtig. Ihr Festigkeit und 
Ausdauer zu geben, gehort zu den Hauptaufgaben dieses Unterrichts. Von 
bekannten Vorstellungen, Gegenstanden und Modellen ist bestandig aus- 
zugehen; es ist immerfort anzuknupfen an durch Erfahrung gegebene, aus 
der auheren Anschauung schon bekannte, einfache geometrische Gebilde; 
es ist das Gemeinsame hervorzuheben, das anschaulich Erkannte in an- 
gemessene Begriffe abzusetzen und so der Schuler durch allmahliche Ab- 
straktion zu scharfen Yorstellungen und Definitionen hiniiberzuleiten und 
nach und nach in die streng wissenschaftliche Methode einzufiihren; dabei 
verfalle man aber nicht in abstrakt schematische Darstellung, sondern 
wahre stets den anschaulich-geometrischen Charakter des Unterrichts. 
Zu sorgen ist dabei fiir weise Beschrankung des Stoffes und fiir einen 
liickenlosen Fortschritt in der Entwicklung unentbehrlicher Lehrsatze. 
Alles andere ist ais Ubungsstoff, womoglich in der Form von Aufgaben, 
zu behandeln. Immerfort ist der Ubung im Konstruieren die sorgfaltigste 
Pflege zu widmen. Dabei sind jedoch unbedingt alle Aufgaben auszu- 
sehliefsen, dereń Losung die Kenntnis entlegener Lehrsatze oder besonderer 
Kunstgriffe erfordert. Es kommt darauf an, dafi der Schuler moglichst die 
Lbsung selber finde. Damit er das lerne, leitet der Lehrer am besten 
auch beim Beweise der Lehrsatze auf analytischem Wege den Schiiler 
dazu an, die notigen konstruktiven Mittelglieder selbst zu linden. Von 
anregender Wirkung wird es sein, wenn der Lehrer an einigen Aufgaben 
zeigt, wie verschiedene Konstruktionen zur Losung derselben Aufgabe 
fiihren kónnen, und wenn eine zu bestimmende geometrische Grofie auch 
rechnerisch ausgewertet wird. — Die T rigonom etrie  ist zunachst an
schaulich d. h. geometrisch zu behandeln. Allmahlich hat die Rechnung 
in den Vordergrund zu treten; und schliefilich muh streng darauf ge- 
halten werden, aus moglichst wenigen und einfachen Satzen, die der
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Konstruktion entnommen sind, alle Beziehungen durch blofie Rechnung ab- 
zuleiten. Der stereom etrische Unterricht wird zunachst verzichten auf die 
Darstellung der raumlichen Gebilde durch Zeichnung. Die perspektivische 
Darstellung raumlicher Gestalten von drei Dimensionen in einer Zeichnungs- 
ebene und auch die Forderung, aus dem perspektivischen Bilde die Vor- 
stellung der Korper selbst und der Yerhaltnisse seiner Teile zu gewinnen, 
machen an die Kraffce der Schiiler so lange zu hobe Anspriiche, ais sie 
nicht durch die direkte Anschauung vermittelt sind. Die direkte Anschau- 
ung wird deshalb der naturgemaise Weg sein, um dem Schiiler die richtigen 
Vorstellungen zuzufiihren, daraus die Begriffe abzusetzen und die Gesetze 
der raumlichen Gestalten zu entwickeln. Also Modelle werden fruchtbar 
gemacht werden miissen; an ihnen werden in der Vorstellung ebene 
Schnitte gefiihrt, die Schnittflachen genau beschrieben und die Abhangig- 
keit ihrer Bestimmungselemente von den an der Oberflache vorkommenden 
Strecken und Winkeln ermittelt werden miissen. Bei weiterer Ausbildung 
der Geisteskraft der Schiiler wird man seltener Gebrauch machen von 
Modellen und sie schlieiBlich ganz auf ihre innere Yoi-stellungskraft und 
die Zeichnung anweisen; aber nicht eher sich zufrieden geben, ais bis 
der Schiiler mit der Zeichnung eine klare Vorstellung der dargestellten 
Gegenstande verbindet.

In den obersten Klassen wird auf den verschiedenen Lehrgebieten 
eine zusammenfassende Ruckschau auf den erledigten Lehrstolf anzustreben 
sein und man wird unter Umstanden nicht zu stolz sein, auch auf das 
einfachste Zahlenrechnen noch einmal zuriickzugreifen, wo Liicken sich 
zeigen, und auch einfache Ubungen in geometrischer Anschauung und 
Konstruktion vorzunehmen. Auch ist es nicht ausgeschlossen, dafi vor 
allem auf der Oberstufe der mathemathische Unterricht Gewinn davon 
hat, wenn durch seine Aufgaben auch die Anwendung der Wissenschaft auf 
anderen Gebieten, sei es des praktischen Lebens, sei es besonders der 
physikalischen Wissenschaften gezeigt und Gelegenheit geboten werde, den 
mathematischen Sinn durch Anwendung auf diesen Gebieten zu iiben.

Bei dem Unterricht in den N atu rw issenschaften  ist Aneignung 
einer Summę einzelner, im Leben verwendbarer Kenntnisse, welche den 
Schiiler fiir jede Lebensstellung eine unentbehrliche Erganzung seiner 
allgemeinen Bildung oder auch ais Grundlage fiir sein Fachstudium dienen, 
recht schatzbar, doch nicht Endziel und Hauptsache, sondern nur ein 
Mittel zur allgemeinen Bildung. Die Sinne richtig zu gebrauchen, das 
Beobachtete richtig zu beschreiben, zu denkender Betrachtung dej- Natur 
und ihrer Erscheinungen anzuleiten, Einblick zu schaffen in den gesetz- 
mahigen Zusammenhang der Erscheinungen und die Bedeutung der Natur- 
gesetze fiir das Leben und ein tieferes Yerstandnis des Naturlebens zu er- 
reichen, das ist Haupt- und Endziel dieses Unterrichts. Besclirankt er sich 
nicht auf einseitiges Beschreiben und auf Klassiflzierung der Naturkorper, 
legt er das Schwergewiclit- auf Erkenntnis der Eigentiimlichkeit jedes 
Gegenstandes, weckt er das Interesse an der Naturbetrachtung, regt er 
den Natursinn an, lockt er die Luft des Waldes, des Feldes, Gebirges und 
des Meeres mit ihrem Tier- und Pflanzenleben und ihren mineralischen
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Schatzen in die Schulstube, dann vermag er einen so naclihaltigen und ver- 
edelnden EinfluBs auf das jugendliche Gemiit auszuuben, dafi er in ernsten 
Wettkampf mitallen andern Lehrfachern tritt. Keinanderer Unterricht kann 
sich so leicht die erste Stellung im Interessenkreise der Jugend erobern; 
kein anderer Unterricht ist sich aber lange Zeit bindurch so wenig seiner 
Kraft bewuflt gewesen. Will dieser Unterricht in dieser Richtung wirken, 
so mufś er von klaren Vorstellungen ausgeben, die nur durch unmittelbare, 
sinnliche Anschauung und selbstandiges Betrachten gewonnen werden 
konnen. Der Lehrgang wird also sein: Genaue Anschauung, zergliedernde 
Betrachtung, Erkennen des Gleichartigen und Allgemeinen. Das Verfahren 
wird induktiv, vom Besonderen zum Allgemeinen, vom Konkreten zum 
Abstrakten zu gestalten sein; die fragend-entwickelnde Lehrform wird 
ausgenutzt werden miissen, um das Seiende im Werdenden iiberall zu er
kennen, damit die Selbsttatigkeit des Scbulers nachhaltig in Anspruch ge- 
nommen und unter fortgesetzter Ubung der Sinne das Beobachtungs- 
vermogen gescharft wird durch fortwahrenden fragenden Hinweis auf be- 
stimmte Eigenschaften und Erscheinungen. Auf den hoheren Stufen, wo 
das tatsachliche gesammelte Materiał verwertet und nach wissenschaft- 
lichen Grundsatzen geordnet werden soli, ist auch die synthetische Methode 
zu empfehlen. Dafś im gesamten naturwissenschaftlichen Unterricht der 
Yergleich einen hohen Wert habe, ist selbstverstandlieh.

Beim Unterricht in der B otanik und Z oo log ie  sind folgende Punkte 
zu beachten: Ausgehen von der Beobachtung und Beschreibung einzelner 
Pflanzen und Tiere, durch Yergleichung verwandter Formen allmahliches 
Fortschreiten zur Aneignung der wichtigsten Begriffe der Morphologie und 
zur Kenntnis des Systems und Einfiihrung in die wichtigsten Erscheinungen 
und Gesetze des Tier- und Pflanzenlebens. Aus der Biologie ist das unter- 
richtlich Wertvolle zu berucksiclitigen, ganz besonders Tatsachen, welche 
dem Kausalitatsbediirfnisse entgegenkommen, denn es ist Aufgabe der Schule, 
die Jugend in das Wissen der Gegenwart einzufuhren und reiches Bildungs- 
material von geist- und gemiitbildender Kraft nicht unbeniitzt am Wege 
liegen zu lassen. Der einseitige morphologisch-systematische Unterricht 
hat sich nicht bewahrt, er hat den regsamen Sinn der Jugend nicht be- 
friedigt und Freude an der Naturbetraclitung nicht erweckt. Denkende 
Verknupfung von Organisation und Lebensweise, Yerkniipfung der Bezie- 
hungen zwischen Gesamtbau und Einzelerscheinung, zwischen Einzelteil und 
Leistung tut not, nicht totes Aufzahlen von Merkmalen. Hypothesen 
halte man der Schule fern; auch heschranke man sich auf sparsamen 
Lehrstoff; diesen aber arbeite man griindlich durch. Sodann ziehe man vor 
nilem die einheimische Tier- und Pflanzenwelt heran aus der Umgebung 
und der Sammlung der Schule; Ubungen im Bestimmen einheimischer 
Pflanzen sind zu empfehlen; daneben mogen einige charakteristische Formen 
fremder Erdteile zum Vergleich herangezogen werden. Auch Mitteilungen 
uber die geographische Verbreitung von Tieren und Pflanzen verabsaume man 
nicht. Auf allen Stufen sind die Schiller anzuhalten zu einfachem schematischem 
Zeichnen. Mogen diese Leistungen noch so primitiv sein, man schrecke 
die Schuler nicht durch Spott zuriick, sondern bedenke, dah das Zeichnen
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nicht Selbstzweck, sondern Mittel fur den aufmerksamen Unterricht ist. — 
Naturwissenschaftliche Exkursionen werden den Unterricht wesentlich be- 
leben, werden die mannigfachen Wechselbeziehungen der Lebewesen unter- 
einander und ihre Abhangigkeit von den Lebensbedingungen zu unmittel- 
barer Anschauung bringen. Keine Gegend ist so arm, da£ś sie nicht einen 
belehrenden Gang ins Freie lohnen wird. Jeder Feldrain, jede Wiese, 
jede Wasserlache, jeder Teich und Bach bieten Anschauungsmaterial. Wo 
eine Anstalt einen Pflanzengarten oder einen zoologischen Garten aus- 
nutzen kann, da ist sie besonders giinstig situiert. Data die Jahreszeiten 
ihren Einflufi auf die Wahl des Unterrichts ausuben, ist naturgemafś; 
liier mu6 praktische Schiebung des Unterrichtspensums geschickt ver- 
fahren. — Beim Unterricht in der Anthropologie wird alles zu vermeiden 
sein, was dem Gefiihl der Jugend anstofiig sein konnte; es wird ankommen 
auf eine allgemeine Darstellung der wichtigsten Organe und dereń Yerrich- 
tungen und im Anschlufi daran auf einige fur die Erhaltung der Gesundheit 
wertvolle Lehren; nur meide man zu spezielles Eingehen und alle Bange- 
macherei. Auch bei diesem Unterricht ist auf die Lebenserscheinungen 
das Hauptgewicht zu legen und das Organ nicht ais ein selbstandiges und 
lebloses Werkzeug breit und langweilig zu schildern.

Im physikalischen  Unterricht wird es ebenfalls darauf ankommen, 
das Beobachtungsvermogen des Schulers gogenuber den Naturerscheinungen 
und Folgerichtigkeit des Denkens an Stoffen und Yorgangen zu entwickeln, 
die seiner Selbsttatigkeit unterstellt werden. Es ist zwar auf einen klaren 
Einblick in den gegenwartigen Stand unseres Wissens von den Natur- 
gesetzen, aber nicht auf einen liickenlosen Vorrat umfassender Kenntnisse 
hinzuarbeiten; man kann sich bescheiden, wenn man a n g e le it e t  hat, 
mittels scharfer, verstandnisvoller Beobachtung Tatsachen genau festzustellen, 
sie folgerichtig zu verknupfen und die Schiller zu befahigen, durch Yer- 
gleich und SchluSfolgerungen zu neuen Wahrheiten fortzuschreiten. Die 
Methode hat auf jeder Stufe das Experiment ais den Ausgangspunkt an- 
zusehen zur Gewinnung der Grundtatsachen und ihrer Gesetze. Dabei 
werden Erscheinungen, welche sich von selbst aus der Natur darbieten, 
ais Anknupfungspunkte zu vei'werten sein. Dań die Experimente, be
sonders auf der Unterstufe, moglichst einfach gehalten werden und die 
Apparate moglichst durch- und iibersichtlich, ist eine Forderung verstan- 
diger Padagogik, die auch fur die oberen Stufen nicht zu verachten ist. 
Beim propadeutischen Unterricht wird der Ausdruck des Gesetzes und die 
Begriindung der Erscheinung haufig nur in qualitativer Form, auf der 
Oberstufe auf mathematischem Wege gegeben. Aber man vergesse nie, 
dafi die Mathematik nur ein Mittel ist, um den Zusammenhang der Erschei
nungen zu erkennen; das Verstandnis des physikalischen Vorgangs mufa 
immer im Vordergrund bleiben.

Der chem ische Unterricht wird ahnliche Wege gehen wie der 
physikalische. Es wird sich hiiten miissen, dah die Schiller nicht etwa 
durch gleichmafeige Behandlung aller Elemente und ihrer Yerbindungen 
mit Lehrstolf iiberladen und zu uberwiegend gedachtnismahiger An- 
eignung genotigt werden. Wichtige hygienische Gesichtspunkte lasse
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man in diesem Unterricht nicht aufier acht, besonders bei der Besprechung 
von Wasser, Luft und Nahrungsmitteln. Auch hier sollen e in f a c h e  
Experimente den Unterricht stiitzen und der Gang vom Einfachen, 
leichter FaSlichen zum Zusammengesetzten und schwer Yerstandlichen 
moglichst ungezwungen sein, so da6 sich alles moglichst einpragt ais 
ein schlichtes Ergebnis vorangegangener Beobachtungen. — Der Unter
richt in M ineralogie wird sich am naturgemaAesten mit dem Unter
richt in Chemie verbinden. Wo eine mineralreiche, bergbautreibende 
Gegend ist, wird dem mineralogischen Unterricht besondere Aufmerksam- 
keit zu teil werden konnen. Auf der Unterstufe wird man den Ausgang 
am besten von einer Mineralart nehmen, welche leicht erkennbare, charak- 
teristische Eigenschaften hat. Weiterhin werden die Kristallformen — 
doch ist Kristallographie nicht Selbstzweck, sondern nur Yerstandnis- 
stiitze —, die physikalischen und chemischen Eigenschaften der haupt- 
sachlichsten Mineralien zu ihrem Rechte kommen. Auch in diesem Unter
richt werden sich Beziehungen zur taglichen Umgebung auf Schritt und 
Tritt und auf jeden Blick zahlreich ergeben. Gerade weil dem so ist, 
werden sie aber noch viel zu wenig nutzbar gemacht.

Man wiirde sich auf dem Gange durch die methodische Behandlung 
der verschiedenen Unterrichtsfacher an den hoheren Lehranstalten des 
Hochmutes und der Nachlassigkeit schuldig machen, wenn man nicht auch 
das Zeichnen in seinem Werte wiirdigte und betonte, dafi es allzu- 
lange in seiner Bedeutung fur die Gesamtbildung nicht geniigend ein- 
geschatzt ist. Das ist um so bedauernswerter, da viele unter den Lehr- 
fachern (ich denke an Geschichte, Geographie und die gesamten Natur- 
wissenschaften und schliefie die sprachlichen Facher ein, weil geschicht- 
liche, geographische, naturwissenschaftliche und auch asthetische Momente 
in ihnen wirksam sind) an anschaulicher Kraft wiłrden gewonnen haben, 
wenn sie die Unterstiitzung durch das Zeichnen sich hatten zu gute 
kommen lassen. Das Freihandzeichnen befahigt die Schiller, selbstandiges 
Beobachten und Darstellen zu lernen. Deshalb mufi uberall die Selbst- 
tatigkeit des Schiilers in den Vordergrund treten und zur Unselbstandig- 
keit und mechanischem Nachahmen verfiihrende Musterblatter ihm fern 
gehalten werden. Aus den Studienblattern der Schiller muh uberall die 
Mannigfaltigkeit selbstandigen Schalfens hervorblicken, nicht aber mono- 
tones Schematisieren. Zunachst werden sie an Aachen Formen sich iiben, 
die nur zwei Dimensionen haben oder dereń Tiefenausdehnung nicht von 
Belang ist. Das werden Gebrauchsgegenstande aus der Umgebung des 
Schiilers sein, bei dereń Auswahl der didaktische und asthetische Wert 
der Vorlagen zu berucksichtigen ist; ferner Naturformen wie Blatter und 
Schmetterlinge, bei denen es auf richtige Auffassung und lebendige Wieder- 
gabe der charakteristischen Erscheinungen ankommt; die Gesamtform und 
die Hauptteile kommen zuerst in Betracht, dann erst die Einzelheiten. 
Uber Charakteristisches darf nicht Aiichtig hinweggegangen werden; un- 
wichtige Kleinigkeiten diirfen nicht pedantisch betont werden. Die Zeich- 
nungen des Lehrers an der Tafel sollen sich hiiten, ais Vorbilder gelten zu 
wollen, sie sind nur zur Erlauterung und Wegweisung da und haben die



Selbstandigkeit und Selbsttatigkeit nicht zu hemmen, sondern zu fordern. 
Auch aus dem Gedachtnis mag der Schiller scbon friih sich versuchen, um ihn 
zu gewohnen, das Wesentliche in Auge und Geist festzuhalten und auch hier 
nicht durch Kleinigkeiten sich zum angstlichen Pedanten mach en zu lassen.

Die Entwicklung des Farbensinnes soli ebenfalls freie Bahnen gehen 
und nicht unter langen theoretischen Erorterungen seufzen und verkiimmern. 
Praktische Unterweisung und vergleichende Treffsicherheit ist hier die 
Hauptsache. Auch auf den weiteren Stufen, wo der Schiiler schwierigere 
korperliche Gegenstande zeichnet oder malt, sollen keine theoretischen 
Erorterungen oder Konstruktionen ihn hindern. Die perspektivischen 
Beleuclitungs- und Farbenerscheinungen sollen vielmehr durch praktische 
Ubungen im Beobachten bestimmter Gegenstande dem Schiiler zum Be- 
wufitsein gebracht werden. Diese miissen zu dem Zwecke in guter Be- 
leuchtung geschickt aufgestellt werden, damit der Schiiler die Gesamt- 
form gut zu Papier bringt. Dann mag er die Zeichnung senkrecht da- 
neben stellen, um zu vergleichen und zu bessern, was fehlgeraten ist. 
Auch das Skizzieren aus dem Gedachtnis werde nach denselben Grund- 
satzen geiibt; das Charakteristische soli auch hier zum Ausdruck kommen, 
Kleinigkeiten diirfen nicht angstlich den Weg verlegen. Es wird also im 
wesentlichen darauf ankommen, dafi in diesem Unterricht nach dem Grund- 
satze: frisch gewagt ist halb gewonnen verfahren wird. Denn schon der 
Mut zu selbstandiger Leistung bahnt dieser den Weg und raumt Schwierig- 
keiten liinweg, welche Pedanterie nicht zu beseitigen vermag. Tiichtige 
Lehrkrafte werden allerdings diesem Lehrfache wie keinem anderen sich 
zur Yerfugung stellen miissen.

Auch der T urnunterricht bedarf vor allem des frischen, frohlichen 
und festen Betriebes, wenn er, abgesehen von seiner Aufgabe, die Gesundheit 
zu starken, den Kiirper zu bilden und Kraft und Gewandtheit zu heben, 
auch Frische des Geistes, Yertrauen in die eigene Kraft, Entschlossenheit, 
Mut und Ausdauer fordern und den einzelnen zu Selbstbeherrschung und 
volliger Unterordnung unter die Gemeinschaft erziehen soli. Man turne 
deshalb moglichst im Freien; solange ais der Winter nicht gar zu arg 
wirtschaftet und sobald die ersten Friihlingsliifte kommen, meide man 
die Turnlialle; denn frische Luft ist des gedeihlichen Turnens Grund- 
bedingung. Wenn es sich auch empfiehlt, beim Turnen militarische Be- 
fehle anzuwenden, so iibertreibe man doch nicht die Strammheit, damit 
nicht unnatiirlicher und unfreier Zwang belastend und hemmend wird. 
Bei den Ordnungsubungen soli Ruhe und Schweigen herrschen; bei den 
Gerateiibungen aber grofiere Freiheit. Wohlgeordnete Turnkiir ist zu 
empfehlen. Turnspiele und Turnmarsche mogen belebend wirken. Wo 
Wasser ist, da ziehe man Schwimmiibungen und Rudera und im Winter 
Eislauf zum Turnen; aber meide auf diesen Gebieten allen Sport, der 
der Geckenhaftigkeit sich nahert.

Damit ware der Gang durch die Lehrfacher bis auf Singen und 
Schreiben beendet. Dah jene Kunst wacker gepflegt werde, ist selbst- 
verstandlich; daL die Pflege des Schreibunterrichts besondere Beachtung 
verdient, ebenso. DaL aber auf gu teH a n d sch rift  auch auf den mittleren
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und oberen Klassen streng gesehen wird, sollte ebenfalls selbstverstand- 
lich sein. Wer aber sieht, wie in der gebildeten Welt vielfach die Hand- 
schrift vernaclila6igt wird, kann den Yorwurf nicht zuriickhalten, 
daS die hohere Schule auf diesem Gebiete nicht alles tut, was sie tun 
sollte. Die Zeiten sind doch fur immer voruber, wo der gelehrte Mann 
es ais eine Art von vornehmem Privilegium ansah, durch unleserliclie 
Handschrift und noch mehr durch unleserliche Namensunterschrift die 
Mitmenschen zu bruskieren. Heute gilt es eines gebildeten Mannes 
unwiirdig, ein derartiges Argernis zu erregen. Die Schule wird deshalb 
in allen Lehrfachern mit Entschiedenheit und notigenfalls mit Strenge auf 
eine sorgfaltige, leserliche und gefallige Handschrift sehen miissen und 
vor dem Unfug unleserlieher Namensunterschrift die Welt schiitzen. Vor- 
bedingung ist allerdings, dafe die Lehrer selbst vorbildlich sind. Mit 
mancherlei Mitteln kann iibrigens schlechter Handschrift vorgebeugt werden. 
Zu rasches Diktieren ist zu meiden, hausliche Arbeiten sind stets vom 
Lehrer nachzusehen, den Kladdenschmierereien ist vorzubeugen und v o r  
allem das Nachschreiben von Lehrervortragen nicht zu begiinstigen. Bei 
der Durchsicht von Aufsatzen und Reinschriften jeder Art mufs regel- 
mafiig auch das Aufiere angemessen beriicksichtigt und in das Pradikat iiber 
die Leistung einbezogen werden. Kurz es ist mit allen Mitteln dahin zu 
streben, da fi gute Handschrift zu guter Gewohnheit werde. Gute Gewohn- 
lieit heifit die grofie Lenkerin des Lebens und anerzogene gute Gewohnheiten 
sind ein Stiick unserer sittlichen Bildung. Wer unleserlich schreibt, bringt 
so gut wie der Unpunktliche, der die Leute nicksichtslos warten laht, 
seine Nebenmenschen um erhebliche Tropfen aus dem erquickenden Lebens- 
quell der Zeit; Zeit aber ist bekanntlich Geld und mehr ais Geld; sie ist 
ein Stoff, dessen leichtfertige Behandlung Menschengliick beeintrachtigt.

Zu dem methodischen Gang durch die Lehrfacher vergleiche man die Lehrplane und 
Priifungsordnungen fur die hoheren Schulen in Preufien yom Jahre 1901. Halle, Buchhandlung 
des Waisenhauses, 1901. — Lehrplan und Instruktionen fur den Unterricht an den Gymnasien in 
jsterreich. 2. Aufl. Wien, Pichlers Witwe u. Solin, 1900 und Instruktionen fur den Unter
richt an den Realschulen Osterreiclis im Anschlusse an einen Normallehrplan. Wien, 
Pichlers Witwe u. Sohn, 1899. — Zum Zeichenunterricht: Erlafi des Ministers der geistl. etc. 
Angelegenheit. Berlin, 3. April 1902, im Maiheft 1901 des Centralblattes fur die gesamte 
Unterrichts-Verwaltung in Preufien. — Zur Pflege einer guten Handschrift, Erlafi desselben 
Ministers vom 26. Marz 1902, ebenda Aprilheft 1902.

15. Die Vorbereitung fur den Unterricht. Wir wenden uns nun 
den praktischen Bediirfnissen und Pragen zu, die in allen Unterrichts- 
fachern so oder so zu beachten sind und die gleichsam ais Leitmotive der 
Gesamtarbeit am Lehrstoff zu gelten liaben. Zu guter Behandlung allen 
Unterrichtsstolfes gehort vor allem gute V orbereitu n g  — Vorbereitung 
fur grohere Abschnitte, Vorbereitung fiir die einzelnen Stunden. Wer 
ein Unterrichtspensum iibernimmt, soli, bevor er zu unterrichten beginnt, 
das Ganze iiberschauen und sich gut einteilen; er soli einen Uberschlag 
machen, damit er auskommt und in riclitigen Zeitabschnitten die richtig 
bemessenen Aufgaben erledigt. Sorgsam erwogene Lehrplane, wie sie 
von den Schulbehorden und von einzelnen Schulen ausgearbeitet sind, und 
gute Lehrbiicher werden dabei behilflich sein; auf diese kann die prak- 
tische Padagogik verweisen. Mit diesem Uberschlag ist’s aber nicht ge-



tan. Auch fur jede Stunde ist griindliche Yorbereitung notig; wo sie 
fehlt, ist keine rechte Art und kein rechter Erfolg. Selbst langere Er- 
fahrung in deraselben Unterricbt macht diese Vorbereitung nicht iiber- 
flussig, sie kiirzt diese nur ab, schliefślicb bis zu einem kurzeń tjber- 
blicken der Aufgabe; denn auch das, was man wieder und wieder unter- 
richtet, gewinnt durch erneute TJberlegung; das Ermattende, was in der 
Erteilung desselben Unterrichts liegen kann, kommt doch nur daher, dań 
man dasselbe immer nach der alten, schliefslich verstimmten Leier absingt; 
durch gute Yorbereitung stimmt man diese aber immer neu, sodafs in 
immer frischen Tonen der Klang sich regt und Lehrer und Schiiler an- 
mutet. Der beste Lehrer ist ja bekanntlich der, der immer besser wird 
in der Art seines Unterrichts; das kann er nicht werden ohne immer er
neute Priifung und Verarbeitung des Unterrichtsstoffes. Ob nun die Yor
bereitung schriftlich ausgearbeitet oder im Umrifi entworfen wird, mag 
man billig der Art des Stoffes und dem Einzelermessen iiberlassen. Die 
schriftliche Aufzeichnung im Unterricht abzulćsen empfiehlt sich nicht 
wegen der Gebundenheit, Befangenheit und Abhangigkeit vom Geschriebenen, 
und weil jede Zwischenfrage des Schiilers, die man sich nicht oft genug 
wunschen kann, den Gang notwendigerweise etwas verschieben mufi. Er- 
teilt man einen Unterricht zum erstenmale oder nimmt man grohere 
Wiederholungen vor, so ist eine schriftliche hausliche Yorbereitung eine 
feine Zucht; handelfs sich um Gegenstande, die der schriftlichen Auf
zeichnung entbehren konnen, so gehe man doch im Geiste die Sache durch 
und entwerfe sich ein Bild der Stunde, wenn auch nur in grofsen Ziigen. 
Selbstverstandlich sollen alle Vorbereitungen grundlich sein. Damit ist 
aber eine Gefahr fur den Unterricht verbunden, der man sich nicht aus- 
setzen soli. Man wird leicht zu akademisch, stellt zu hohe Anforderungen 
und tragt Dinge in den Unterricht hinein, die das Verstandnis fur den 
Lehrgegenstand mehr erschweren ais erleichtern. Man hat immer zu be- 
denken, dafi man Schiiler unterrichtet und nicht Studenten und dafi der 
Abstand zwischen eigenem Wissen und Konnen und dem des Schiilers 
grofi ist, weshalb man nicht etwas rasch und schlankweg verlangen soli, was 
ja doch dem Lehrer noch rechte Miihe und Arbeit gemacht hat. Hier ver- 
saumen jiingere Lehrer, besonders wenn sie in den oberen Klassen unter- 
richten, manchmal recht viel; sie kramen zu viel eigene Weisheit aus, die 
in die betreffende Klasse und in den betreffenden Unterrichtsgegenstand 
gar nicht hineingehort. Unvorbereitet aber in den Unterricht zu gehen 
ist ein padagogisches Vergehen gegen Zucht und Methode; nichts sehadigt 
die Autoritat des Lehrers mehr ais wiederholt Blofisen zu zeigen, wo man 
zeitig fur notige Bekleidung hatte sorgen konnen; und nichts ist trauriger 
anzusehen und erweckt groheres Mitleid ais ein unvorbereiteter jemand, der 
in Form und Inhalt gewissermafien nach geistiger Luft schnappt, da er 
fur die notige Zufuhr derselben nicht friih genug gesorgt hat.

16. Anschaulichkeit. Eine Forderung, die sich an die gesamten 
Unterrichtsformen und an die Verarbeitung allen Unterrichtsstoffes richtet, 
ist die der A nschau lichkeit, die wir in sorgsamer TJberlegung, in be- 
standiger Ubung und in feiner Beobachtung der Wirkung unseres Lehrens
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dem Unterrichte zu geben haben. Man bat gesagt, da6 „der Weg zur 
Holle mit Abstrakten" gepfiastert sei. Richtig ist, dafe nichts so sehr 
die Wirkungskraft des Unterrichts hemmt ais nichtige Allgemeinheiten, 
welche die Schiller nicht verstehen — wohl einmal auch der Lehrer nicht 
— und die nur totes Wissen bleiben und Bleigewicht im Gehirn. Eine 
Menge von Unklarheit, von unniitzer Gedaehtnisbelastung entsteht nur 
dadurch, dat? man zu friili und zu viel mit Worten belehrt, zu welchen 
die Sachanschauung nicht hinzutritt, und dafi man nicht das Unbekannte 
durch Yorstellungen, die der Schuler anschaulich vor sich oder in sich 
hat, nahe zu bringen sucht. Das bezieht sich nicht nur auf anschauliche 
Wahrnehmung mit Hilfe der Augen — unsere Zeit huldigt etwas dieser 
falschen Auffassung —, sondern auch der iibrigen Sinne, nicht nur auf 
die Anfangsstufe des Unterrichts, sondern auf alle Stufen. „Yon den 
Empfindungen der Sinne“ — diesen Lotzeschen Satz (Mikrokosmus II S. 176) 
sollte die Schule reeht beherzigen — „hebt nicht nur einmal alle Be- 
wegung des geistigen Lebens an, sondern zu ihnen kehrt sie unaufhorlich 
zuriick, um Stoff und Ausgangspunkt fur neue Entwicklungen ihrer Ta- 
tigkeit zu gewinnen“ . — Nicht Bilder allein vermitteln die Anschauung, 
sondern auch die Worte, die man wahlt, miissen anschaulich, plastisch im 
Ton, sinnpackend sein, lebendig vor den Geist treten und die selbsttatige 
Phantasie anregen. Keine Vorstellung ohne Anschauung, keine Anschau
ung oline Vorstellung! Unter Anschauung verstehe man auch die Kraft, 
innerer Anschauung; gerade in dieser Beziehung wird viel gesiindigt; es 
wird zuviel buchmaLig abstrakt unterrichtet; das gedruckte Wort bildet 
vielfach einen Damm gegen die Anschauung und verschleiert zuviel die 
wirklichen Dinge. Lehrer und Schuler sehen innerlich nicht immer das- 
selbe, sehen vielfach nicht genug die Sachen und nicht tief genug in die 
Sachen, sie versetzen sich aus der Welt der Worte nicht genug in die 
Welt der Dinge, sie bleiben zu fest hangen in der Enge schulmaHsiger 
Abstraktionen und Allgemeinheiten; es wird nicht genug gewirkt auf 
naturgetreue Nachempfindung, und man sucht nicht genug den einfachen, 
naturgemaUesten und anschaulichsten Ausdruck fur die Dinge, die den 
Unterrichsstoff bilden. Vergleichungen fremder Zustande mit nahe- 
liegenden und Heranziehen unserer nachsten Umgebung wird nicht iiberall 
genug geiibt. Besonders bei schwer begreiflichen Dingen redet man nicht 
genug gleichnisweise. Falscher wissenschaftlicher Stolz halt manchen da- 
von ab, an den Quellen kindlicher Anschauungskraft zu s.chopfen und selbst 
fili' ethische Begriffe dort sich Hilfe zu holen. Diese Quellen sprudeln in 
der Kinderstube, im Elternhause, der Familie, der Verwandtschaft, dem 
Heimatsdorfe, der Heimatsstadt, in Wald, Wiese, Feld, an dem Flusse, 
dem Bache, dem Teiche der nachsten Umgebung. Der anschauliche Ubungs- 
stoff, den Natur und Welt uns darbietet, ist geradezu unerschopflich. 
Was daraus entnommen werden kann, soli findig gewonnen werden. Die 
Wirklichkeit ist der beste Boden fiir geistige Fruchte, sie gibt besseren 
Uberblick und gewahrt dem Schuler freudigere Herrschaft iiber sein en 
Bewufitseinsstoff. Begriffe und Gesetze miissen aus der Vergleichung mit 
der Wirklichkeit gewonnen werden, Ursache und Wirkung, Mittel und



Zweck ebendaher. Das reiche Anschauungsmaterial des taglichen Lebens 
mnfi zu bewufitem, lebendigem geistigem Besitz, zu geordneter innerer 
Anschauung werden und weiterhin zu klarem und geordnetem Ausdruck 
durch die Sprache gelangen. So sammelt sich allmahlich eine kleine, aber 
geordnete Welterfahrung und Weltweisheit im Schuler an, die spaterhin 
an Umfang und Tiefe gewinnen muS, weil die ersten Anregungen dieses 
Ziel schon in sich tragen.

Und doch soli man fiir die Erzeugung vo ller Anschaulichkeit einige 
Geduld haben, falls nicht jede Vorstellung schon beim erstenmale dem 
Schiiler ganz deutlich wird. Wird nicht die ganze Vorstellung klar, so soli 
man streben eine Seite derselben so viel ins Licht zu setzen, wie es die 
Bildungs- und Altersstufe des Schulers gestattet. Es schadet nichts, wenn 
einmal neben dem Verstandlichen noch ein stachelnder und spornender 
Zusatz von etwas noch nicht ganz Yerstandenem liegt. Das wird beson- 
ders bei ethischen und poetischen Unterrichtsstoffen der Fali sein, bei 
denen der sittliche oder poetische Grundton, der ihre erste Darbietung 
durchklingen soli, das Seinige tun mufi, um das einmal Aufgenommene mit 
den Jahren wachsen zu lassen.

Wir kommen zur Einzelanwendung der allgemeinen praktischen Yor- 
schriften und zugleich zu einer von einem ganz bestimmten Gesichtspunkte 
ausgehenden Erganzung der zur Methodik der einzelnen Lehrfacher ge- 
gebenen Weisungen. Die N atu rw issenschaft steht in bezug auf An
schaulichkeit am gliicklichsten da. Sie geht am meisten auf dem natiir- 
lichsten und leichtesten Wege durch die Sinne und die Anschauung zum 
Geiste vor. Sie geniefit den Vorteil, dali man in ihr wirkliche Objekte der 
Erkenntnis mit den Augen sehen, mit den Handen fassen, mit der Nase 
riechen, dem Munde schmecken und dem Ohre horen kann. In der Bo
tanik haben wir die Pflanze selber vor uns, die uns der Pflanzengarten 
oder Feld, Wiese und Wald beąuem spendet; die Zoologie fiihrt uns das 
lebende Tier im zoologischen Garten, das tote in ausgestopfter oder 
konservierter Form vor, die Mineralogie legt den Stein und den Kristall 
uns zur Hand. Nicht bloh das Auge, auch der Tastsinn findet seine 
Rechnung; denn das Auge scheidet Formen und Farben, das Tastgefiihl 
Glatte und Reinheit, Leichtigkeit und Schwere, Flachen und Kanten, 
Spitzes und Stumpfes, Vertiefung und Erhebung, Festes und Weiches. 
Augen und Tastsinn messen und zahlen; Instrumente zerlegen die Pflanze, 
der Hammer priift das Materiał des Steines, das Auge beobachtet durch 
die Lupę das Kleinste und Feinste, der Meterstab und Wagę messen 
Grofse und Gewicht. Und nicht nur das Aufiere priifen die Sinne; in den 
Organismus der Pflanze und des Tieres, in die Art und Entstehung des 
Steins und Kristalls, in den Zweck der Pflanzenteile, in das Zusammen- 
wirken der Krafte und in viele andere Wesenheiten kann ich mit Hilfe 
der Anschauung vordringen, um den an anderen Objekten so schwierigen 
Weg von der sinnlichen Wahrnehmung bis zur inneren und unsichtbaren 
Kraft rasch zu durcheilen. Im naturwissenschaftlichen Unterricht kann 
ich auch da, wo die wirklichen Objekte der Anschauung nicht zur Ver- 
fiigung stehen, durch anschauliche Yergleiche zum Ziele kommen. Heimische
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Pflanzen, heimische Tiere und heimische Mineralien kann ich zum Yer- 
gleich heranziehen, um ferne Naturgegenstande, die nicht zur Hand sind, 
der Anschauung nahe zu fiihren. Wili ich den Ólbaum des fernen Siidens 
der Anschauung nahern, so wird abstrakte Beschreibung bis ins einzelne 
nichts oder herzlich wenig niitzen. Ein Yergleich mit unserer Silberweide 
fuhrt rascher zum Ziel. Solche und ahnliche Hilfen, auf die wir noch 
zuruckkommen, soli sich der naturwissenschaftliche Unterricht nicht ent- 
gehen lassen. Auch die spekulative N aturw issenschaft wird in mog- 
lichst einfachen, aber exakten Yersuchen ein einfaches Bild der Anschau
ung bieten, um von da aus zur Erklarung und weiter zum Beweise vor- 
zuschreiten. Die vorbereitende Tatigkeit ubernimmt hier das Experiment 
durch deutliches Vorzeigen und Hinweisen auf den Naturvorgang; ein- 
gehend und folgerichtig begleitet die Erklarung den Versuch, um dem 
Yerstande die einheitlichen Ursachen und Krafte klar zu machen, die in 
der Flucht der Erscheinungen wirksam sind. —  Die Hilfe der Anschau
lichkeit wird man auch nicht versclimahen im m athem atischen Unter
richt, der auch wohl einmal seine bosen abstrakten Tage gehabt hat. 
Das selbstandige Zeichnen von Strecken schon wirkt anschaulich. Bei 
der Lehre von den Winkeln wird man friihe die Winkel messen lassen, 
Zahlen einsetzen, die Grofie abschatzen und Winkel und Figuren ver- 
gleichen lassen durch Ausschneiden von Papierflachen und anschauliches 
Aufeinanderlegen derselben. Immer wieder gehe man in der Raumlehre 
auf die einfachsten Korperformen zuruck und versaume es nie, bevor man 
von einer Figur in abstracto spricht, diese aus den sichtbaren Dingen da 
draufien in der Welt, wie sie sich in Garten und Feld und am Sternen- 
himmel finden, herauszugreifen. In der Algebra setze man statt der ab
strakten Buchstaben immer wieder gelegentlich anschauliche Zahlen ein 
und wahle kraftige Beispiele, um Sinn, Inhalt und Zweck der algebraischen 
Abstraktionen klar zu machen. Im Rechnen verkniipfe man die Zalilen- 
vorstellungen mit anschaulichen Sachvorstellungen, indem man das, was 
man am raschsten zur Hand hat, seine fiinf Finger, oder das, was man 
oft zum Munde fiihrt, Apfel und Birnen und andere efś- und sichtbare 
Gegenstande zur anschaulichen Anwendung einsetzt. — Im G eographie- 
unterricht soli sinnliche Beobachtung und Erfahrung eine Hauptrolle 
spielen. Die Anfange hierzu liegen schon in der friihesten Kinderzeit. 
Kie Hohen und Tal er der Heimat, Flufs und Quelle, Wald und Heide, 
Acker und Wiese, Pfad und Strafie, Weiher und See sind ja bekannt. So 
sammelt sich das Kind, bevor es in die Hallen abstrakter Wissenschaft- 
lichkeit eintritt, ein reiches Anschauungsmaterial, das zunachst noch in 
keiner Beziehung zur Wissenschaft stelit, das aber wissenschaftlichen 
Wert und lehrhafte Bedeutung gewinnt, wenn die Geographie iiber die 
Hestaltung der Erdoberflache zu belehren beginnt. Um das Ferne zu be- 
greifen, riickt man das heimatliche Materiał an seinen Platz; wer hier 
richtig zu finden vermag, erreicht viel; man muli dabei nur nicht zu 
zimperlich verfahren. Weitere Hilfe soli der geographische Unterricht sich 
suchen bei dem Ersatz anschaulicher Erfahrungen, bei Abbildungen und 
Karten; hier tritt das Bild und das Sinnbild an die Stelle wirklicher
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Gegenstande. Dadurch wird der geographische Unterricht vielfach schwie- 
riger und kunstvoller ais der naturgeschichtliche. Es gilt eben, den grohen 
Abstand zwischen Kartenbild und Wirklichkeit zu iiberbriicken und durch 
das Zwischenglied der Phantasie Linien und Zeichen mit Leben anzufiillen, 
die naheliegenden Yorstellungen geschickt und richtig zu verwenden, um 
Fernliegendes der Anschauung einzufiigen. Die Kleinheit des Mafsstabes 
mui vergroiert werden, horizontale und vertikale Ausdehnungen gelagert 
und aufgebaut, Hohen, Tiefen, Hochebenen, Tiefebenen und Flachen miissen 
verfolgt, die Lagę der Stadte vergegenwartigt werden — kurz aus der 
winzigen Kartę muL man durch Heranziehen einer reichen Beobachtung 
die weite Welt aufbauen. Und diese Welt soli die Phantasie beleben 
auch durch die Bewohner mit ihren Sitten und ihrer Tatigkeit ais Land- 
rnann, Handwerker, Kaufmann und wie die Beschaftigungen alle sind und 
heifien in Fabrik und Arbeitsstatte, in der Studierstube und der Kaserne, 
am Ufer des Flusses und auf den Wogen der Fliisse und der Meere, in 
den Bergtalern und auf den Hohen; kurz iiberall auf dem Wasser und 
Lande, in und unter der Erde soli Leben und Bewegung in kraftiger An
schauung gesehen werden. Wer Musterschilderungen haben will, wie man 
fur den Anschauungsunterricht naturwissenschaftlicher und geographischer 
Art am besten zum Ziele kommt, der nehme immer wieder Hebels Schatz- 
kastlein des rheinischen Hausfreundes zur Hand; dort kann er lernen, 
wie man anschaulich schildert. Und wenn er hier und da durch ein recht 
lebensvolles Gedicht den geographischen Unterricht belebt, so wird das 
der Wissenschaftlichkeit des Lehrers und des Unterrichts auch keinen 
Abbruch tun. — Auch der G esch ichtsunterrich t tut gut, sich mit an- 
schaulichem Leben zu fiillen. Die alte Geschichte mit ihren scheinbar 
fernliegenden Einrichtungen, Ereignissen und Personlichkeiten wird naher 
geriickt, wenn wir naheliegende Beziehungen aus unseren stadtischen und 
staatlichen Verhaltnissen in angemessener Form und Auswahl heranziehen, 
ohne dabei ins Triviale und Alberne zu verfallen. Olympische Spiele und 
mittelalterliche Turniere gewinnen erst Leben, wenn geeignete Yolksfeste 
der Gegenwart und Heimat einen Grundstock fiir die Anschauung bilden. 
Óffentliche Gebaude der Heimatsstadt, moderne Verwaltungseinrichtungen, 
Hiinengraber und alte Opferstatten; auch Sagen der Heimat und alte aus 
der Vergangenheit iiberkommene Brauche, alte Burgen und Schlosser, ver- 
fallene Ringmauern, Zinnen und Torę — kurz alles, was aus der Gegen
wart hinausreicht oder hinauszeigt in die Vergangenheit, soli nutzbar ge- 
macht werden fiir die formenreiche Veranschaulichung geschichtlichen 
Lebens. Und dann noch ein Wort gerade fiir unsere Zeit. Mehr und 
mehr dringt in den Geschichtsunterricht ein allzu abstrakter Ton dadurch 
ein, dah iiberkluge Jiinger der historischen Wissenschaft allzusehr nur die 
Institutionen betonen und die lebendigen Menschen, die doch alle Geschichte 
gemacht haben, herausdestillieren. Es werden Namen undWorte fiir In
stitutionen, die vielleicht einmal so oder so bestanden, gewahlt, die der 
Lehrer selbst nur wenig anschaulich durchdringt, bei denen der Schiiler 
sich aber gemeiniglich gar nichts vorstellt. Man lasse das doch. Die Schule 
soli vor allem die Personen, lebensvolle und plastische Personlichkeiten vor-
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fiihren, damit diese und nicht blasse Abstraktionen den Mittelpunkt bilden. 
Also der biographische Charakter soli in der Geschichte, wo es irgend 
angeht, auch auf der Oberstufe melir in dęn Yordergrund treten, da er 
der sinnlichen Anschauung am meisten zu bieten vermag.

Unter starkem Mangel an Anschaulichkeit leidet vielfacb der Sprach- 
unterricht. Man soli sich befleilugen im Gebraucli der Muttersprache 
stets in nahe Beziehung zu den Sachen und zu wirklichen erlebten Em- 
pfindungen und Gefuhlen der Schiller zu treten. Durch innere oder aufiere 
Anschauung sollen die Worte Wert und Bedeutung haben oder gewinnen, 
nicht aber leere Worte bleiben. Deshalb vermeide man im Unterricht 
die Fabriksatze, die so arm sind, dafi sie nichts an Anregung geben 
konnen, lasse vielmehr aus dem eigenen Sprachschatz schopfen und scheue 
nicht zuriick vor der kraftigen, aber anstandigen Rede des Yolkes, soweit 
sie im Hause und auf der Strafie uns umtont. Bei Behandlung der deut- 
schen Poesie hiite man sich, zu friih mit abstrakten Begriffen wie Meto- 
nymie, Metapher, Synekdoche etc. den Schulern zu Leibe zu gehen und 
auf der Oberstufe mit der „Technik des Dramas" die herrlichen Dramen 
unserer Klassiker auf das Knochengeriist einzudampfen und Fleisch und 
Blut, das doch auch dazu gehort, ihnen zu nehmen. Ausdriicke einfach- 
ster anschaulichster Art und vor allem anschaulichstes Lesen sollen den 
unmittelbaren Genub befordern. Der Inhalt der Werke, ihr inneres Leben, 
das kraftvolle oder matte Handeln der Personen, ihre inneren Empfin- 
dungen, die Entwicklung der Handlung aus den Charakteren und trotz 
der Charaktere und die lebensvollen Beziehungen der verschiedenen Per
sonen — das ist die Hauptsache, Abstraktionen kommen erst an zweiter 
Stelle; und sollten sie da auch einmal wegbleiben, so ware es auch kein 
Ungluck. Der frem dsprach lich e Unterricht soli dadurch an Anschau
lichkeit gewinnen, dala bestandig feste Ankniipfungspunkte gesucht werden 
in der eigenen sprachlichen Erfahrung des Schiilers. Das ist deshalb 
leicht, da wir Deutschen in unserer Sprache so viele fremde Worter ais 
Gaste bei uns aufgenommen haben. Nur zu erinnern ist fur das Latei- 
nische an eine Unzahl von Bezeichnungen wie Trinitatis, Palmarum, Felix, 
Clara, Album und an alle die Monatsnamen, fur das Griechische, Fran- 
zosische und Englische an die Fremdworter, die so lebendigen Kurs haben, 
dala sie auch dem Schiiler schon hier und da begegnen. Auch Bilder 
mogen den Anfangsunterricht mit dem neuherantretenden Wortschatz und 
mit seinen Sprechiibungen unterstutzen. Das Ubersetzen aus der Fremd- 
sprache soli kein Nachplappern bleiben, sondern ein von innerer und 
aufserer Anschauung begleitetes Mitempfinden sein, das durch eigenes 
Suchen und Finden befordert wird. Fur die Lektiire sind ja die Zeiten 
hoffentlich fur immer voriiber, wo durch den Uberschwang des Grammatik- 
betriebes der Inhalt des Gelesenen in einer nebelhaften Welt, in die keine 
Anschauung zu dringen vermochte, ohne jeglichen Eindruck verlief. Karten 
und Bildwerke unterstutzen jetzt iiberall die Erklarung fremdsprachlicher 
Schriftsteller, bisweilen vielleicht zu viel, so dafi iiber der erzwungenen 
aufieren Anschaulichkeit die innere Anschauung etwas leidet, die darin 
besteht, dafi der Schiiler in dem Gelesenen lebt, ais sei es gegenwartig,
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dafi er alles Gelesene in etwas Empfundenes, Gefiihltes, Selbstgesehenes 
und Selbsterlebtes umsetzt. Es soli deshalb alles so erklart werden, daS 
das einzelne zunachst anschaulich im umfassendsten Sinne des Wortes 
werde, wie beim Unterricht in den exakten Naturwissenschaften, dann 
erst gehe man auf die ersten und letzten Griinde ein und vertiefe geistig 
das, was von der Empfindung der Sinne ausgegangen ist. Es gehort in 
dieses Gebiet mehr ais man gemeiniglich anzunehmen pflegt. Z. B. ver- 
saumt man es an der Realschule beim Franzosischen, am Gymnasium beim 
Lateinischen im Anfangsunterricht zu leicht, darauf hinzuweisen, wer die 
Sprache, die begonnen wird, spricht oder gesprochen hat. In der ersten 
Stunde schon sollte eine Kartę den Schiilern zeigen, wo das Gebiet der 
zu lernenden Sprache zu suchen ist. Das tragt zur Belebung des Unter- 
richts wesentlich bei. Die allgemeine praktische Padagogik hat ja nicht 
zu sehr ins einzelne sich zu verlieren; dieses hat sie den Teilen des 
Werkes zu iiberlassen, die iiber die Einzeldisziplinen sich aussprechen; 
aber hinweisen mufi sie auf Beispiele, um ihre Regeln zu stutzen. Das 
mochte sie noch tun in Bezug auf die Behandlung eth isch er und 
re lig io se r  Fragen im Unterricht. Auch hier soli man es vermeiden, ab- 
strakte Regeln zu geben und moralische Grundsatze zu predigen. Man 
fiihre vielmehr anschauliche Gestalten vor, in denen sich sittliche Ideale 
ausgebildet haben, oder Bilder, die sittliche Yorgange zu versinnlichen im 
stande sind. Im gewohnlichen Leben, in der Profangeschichte und in der 
heiligen Geschichte wird man finden, was man zu suchen hat. Und wie 
man versinnbildlichen kann, kann das Buch der Biicher lehren. Da greift 
Christus die einfachsten, bekanntesten Vorgange und Yerhaltnisse des 
Lebens auf, um an ihnen die geistigen Wahrheiten des Himmelreiches zu 
lehren. Gleichnisse wirken dort voll von Menschen und Sachen des ge
wohnlichen Lebens und voll von Anschaulichkeit. Es zeigen sich uns der 
Acker in seiner verschiedenen Verfassung, der Samen, der Samann, die 
Ernte, die Lilien auf dem Felde, das Unkraut unter dem Samen, die 
Dornen und Disteln, der Hirt und die Herde, der Weinberg und die Reben, 
der Fischer mit seinem Netz, der Kaufmann, der kostliche Perlen sucht 
— kurz uberall Spiegelbilder fur ewige Wahrheiten entnommen der Fiille 
anschaulichen Lebens. An solchen Beispielen mag man sich iiben! — 
Auch Sokrates verschmahte es nicht, seine Schiiler in das Gewiihl der 
Gassen und des Marktes und in die Werkstatten der Handwerker zu 
fiihren um so die Wissensdurstigen von kraftiger Anschaulichkeit hiniiber- 
zufiihren ins Reich der Wissenschaft. — Fur ethische und religiose Wahr
heiten suche man anschauliche Gestaltung auch in den packenden Fabeln 
des Volkes und in weltlicher und geistlicher Dichtung. Auch Kirchen- 
lieder niitze man recht aus und lasse sich besonders solche Stellen nicht 
entgehen, wo die Quelle der Anschaulichkeit' recht reich sprudelt. Nur 
ein Beispiel. Der Chorał „In allen meinen Taten“ enthalt den Vers: „Er 
wolle meiner Siinden in Gnaden mich entbinden, durchstreichen meine 
Schuld. Er wird auf mein Verbrechen nicht stracks das Urteil sprechen 
und haben noch mit mir Geduld.“ Gott stelit hier ais Glaubiger da, der 
Mensch ais Schuldner, der niemals zahlen kann, was er jenem schuldet,
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der niemals seine Stinden gut machen kann. Womit soli er nun, so wird 
die Frage lauten, seine Schulden zahlen? Mit Reue und glaubigem Gebet 
wird er erwirken, dafi sie in Gnaden von dem giitigen Glaubiger gestrichen 
werden. Er wird — und damit tritt an die Stelle des Bildes die Lehre — 
gerechtfertigt durch den Glauben an Gottes Gnade, die, mag die Schuld 
auch noeh so grofś sein, diese durchstreicht, um mit Geduld der Besserung 
des Menschen zuzusehen. Solch einfache Bilder werden tiefe Wahrheiten 
dem Schiiler naher fiihren ais lange Deduktionen, die nur begrifflich zu 
Werke gehen. Kann man aber etwas nicht so anschaulich machen, wie 
fflan es wiinschen mochte, sind die Dinge zu eigenartig oder ist ihr Be- 
gritf zu umfassend, so begniige man sich und habe Geduld. Begriffe wie 
»Ehe, Abstammung, Winkel, Accusatwus cum infinitwo, Ablatwus absolutus, 
Staat, Kirche, Heerwesen, Grenze, Gebirge" wird man auch mit allen 
Kiinsten der Yeranschaulichung nicht gleich in vollem Umfange klar 
machen: man begniige sich deshalb mit einer oder der anderen anschau- 
lichen Eigenschaft oder auch damit, dah man schlechthin das Yerstandnis 
fur die Worte voraussetzt. Ebenso verfahre man bei abstrakten Begriffen 
und logischen Kategorien. Grund, Veranlassung, Folgę, Wirkung, Zweck 
und ahnliche schwierige Yorstellungen lasse man sich allmahlich ent- 
wickeln, indem man seine Fragen moglichst anschaulich also stellt: „Wie 
kam es, dafi . . „Wer trug die Schuld, dafi . . .?* „Was geschah 
infolge dieses oder jenes Ereignisses?" „Aus welchen Griinden tat dieser 
oder jener dies oder das?“ „Was wollte er durch diese oder jene Tat 
erreichen?" — Ebenso setze man an die Stelle bloher Definitionen kraf- 
tige Fragen ad kominem. Es ist bedenklich zu fragen: „Was ist Mut?“ 
Anschaulich er ist „Hast du schon einmal einen mutigen Mann gesehen?" 
oder „Worin zeigte sich bei der und der Gelegenheit der Mut des und 
des Mannes?" Nicht zu fragen ist: „Was ist Neid?“, sondern: „Kennst 
du einen neidischen Menschen?" „Bist du schon einmal neidisch gewesen?" 
In solcher und ahnlicher Weise gestalte man allen Unterricht anschaulich; 
dann wird er wirksam sein.

Viel Anregung bietet fur unsere Frage M unch, Neue Beitrage S. 100— 105. — Das 
„tote Wissen", das ohne jede Anschauung wirkungslos lagert, geifielt Noiee a. a. O.

169— 173. — Treffliehe praktische Einzelwinke fiir die Ausbildung anschaulichen Unter- 
richts gibt Otto W illmann , Padagogische Vortrage, 3. Aufł., Leipzig 1896, besonders im 
4. Vortrage „Der Unterricht und die eigene Erfabrung des Zoglings S. 53—76. — Auf 
jeder Seite fast enthalt Beispiele der anzieliendsten Art: R ud . H ildebran d , Vom deutschen 
Spraehunterricht in der Schule, 4. Aufl., Leipzig 1890. — Recht ver\vendbar sind auch die 
Erbrterungen iiber Anschaulichkeit in L ange, Uber Apperception, 6. Aufl., Plauen 1899.

17. Sprache, Tempo, Ton und Stimmung im Unterricht. Viel 
fuagt zu rechter Anschaulichkeit und Belebung des Unterrichts bei die 
Sprache, das Tempo, der Ton und die richtige Stimmung. Uberall er- 
geht hier die erste Forderung an den Lehrer; er soli vorbildlich sein, 
durch sein Muster Nacheiferung wecken und an den Schiiler bestandig 
das Verlangen stellen, ihm gleich zu werden in diesen feinen aufśerlichen 
Eingen, die einen tiefen inneren Wert haben. So werden wir allmahlich 
den vielleicht etwas zu rasch verallgemeinerten Yorwurf entkraften, da fi 
>iWir Deutschen zwar die beste Schulbildung unter allen Yolkern haben, 
aber die eigene Sprache ani schlechtesten reden". Wer nun gut sprechen

5*
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lehren will, niuEt zunachst selber gut sprechen und gutes Sprechen recht 
sorgsam beachten und pflegen, weil es die Seele alles TJnterrichts ist und 
die beste Gewahr fur wirkliche Unterrichtserfolge. Vor allem soli deut- 
lich und klar gesprochen werden und ein unerbittliches Verlangen in dieser 
Richtung an die Schiiler in a llen  Klassen gestellfc werden; in den unteren 
Klassen, weil Deutlichkeit der Worte und Klarheit der Begriffsvermittlung 
eng zusammengehoren und weil deutliche und klare Worte sich tester und 
sicherer einpragen ais verwaschene, verworrene und halbgehorte Laute; 
in den mittleren Klassen aus demselben Grunde und um der Ungelenkig- 
keit, der Befangenheit und Mundfaulheit entgegenzuarbeiten, die auf dieser 
Stufe besonders sich zeigen und in den Entwicklungsjahren die Jugend 
storen; in den oberen Klassen aber, um falschem Stolze, gleichgiiltigem 
Sichgehenlassen und beąuemer Grofimannssucht wirksam zu begegnen. 
Leises und undeutliches Sprechen ist zu bekampfen mit freundlicher Er- 
munterung, wo etwa Schiichternheit der Grund ist, mit Strenge, wo Nach- 
lassigkeit, Gleichgultigkeit, schwerfallige Unempfindlichkeit, iiberhaupt 
Mangel an Willensstarke oder Laulieit des Denkens vorliegen. In den 
unteren Klassen fordere man deutliches Sprechen auch durch Chorsprechen 
und lasse hier uberhaupt kraftiger sprechen ais im gewohnlichen Leben; 
gut ist’s, auf den untersten Stufen auch die Endungen mit tonlosem oder 
fast stummem e etwas hervorgehoben sprechen zu lassen, selbst auf die 
Gefahr hin, dafi es gezwungen klingt. Der Einwurf, dali doch im feinen 
Gesprach des gewohnlichen Lebens die Endungen nicht so accentuiert ge
sprochen werden, ist nicht stichhaltig. In der Schule soli eben manehmal 
etwas ungewohnliches Leben und Treiben herrschen; denn hier ist der 
Ubungsplatz des Geistes, wo man ebenso wie auf dem soldatischen Exerzier- 
platz langsamen und ungewohnlich betonten Schritt und peinlich ausge- 
fuhrte Grilfe ausfiihren lafit, die man spaterhin nicht mehr machen, son- 
dern sich abmildern laht zu schonerer Form.

Die Reinheit und Klarheit der Sprache soli auch nicht getriibt werden 
durch dialektische Unarten. Ganz wird man dialektische Eigentiimlicli- 
keiten ja nicht ablegen; wer sich aber einbildet, es getan zu haben, dem 
sieht der dialektische Schalk doch zu guter Stunde iiber den Riicken. 
Aber von Unarten soli man sich frei machen; man soli sich ttben, nicht 
nur die groberen mundartlichen Eigentiimlichkeiten zu vernehmen, sondern 
auch fur weniger grobe Eigenheiten sein Ohr scharfen und gegen sie an- 
kampfen, mag man sie nun selber an sich tragen oder an den Schulern 
bemerken. Wie hiergegen, soli das sprachliche Taktgefiihl auch gegen 
Provinzialismen ankampfen und sich selbstverstandlich fernhalten von un- 
edlem Ausdruck der Strafśe. —  Dafi die Sprache des Lehrers sich den 
einzelnen Altersstufen anpasse, ist billige Forderung; sie sei deshalb ein- 
fach und nicht zu hochtrabend und gelehrt, sondern leicht verstandlich; 
nicht gekiinstelt, gesucht und gescliraubt, sondern frei von jeder Geziert- 
heit; nicht wichtigtuerisch voller Fremdworter, sondern schlicht deutsch, 
wo es irgend angeht und die deutsche Sprache ein Wort hat, das wirklich 
im Umlauf ist. Dafi man sich ganz der Fremdworter enthalte, ware zu 
viel verlangt. Denn das Stiick Weltburgertum, das jedem modernen Yolke
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naturgemafi anhaftet, wird sich auch in der Schule bemerkbar maclien. 
Fiir Grofśes, Edles, Erhabenes und Heiliges suche man den entsprechenden 
Ausdruck und die geeignete Wendung. Und dann noch eins: Man spreche 
nicht zu viel, mache nicht zu viel Worte und werde beileibe nicht ge- 
schwatzig; sondern suche immer wieder und wieder die Schiller zum Sprechen 
zu notigen. Luthers Reim sagt mit Recht:

„Es ist auff Erden kein besser List,
Denn wer seiner Zungen ein Meister ist.
Viel wissen und wenig sagen!“

Auch Tem po und Ton ist richtig zu behandeln vom Lehrer und, soviel 
nur immer moglich, auch vom Schiller. Beim Abfragen von Eonnen und 
Yokabeln, beim leichten Kopfrechnen, beim Aufsagen des Einmaleins mag 
man schnell sprechen lassen, urn Schlagfertigkeit zu iiben und um Zeit zu 
gewinnen. Wo es sich aber nicht um rein gedachtnismafiiges Hersagen 
handelt, wo der Yerstand mit seinen Urteilen und Schltissen eingreift, da 
soli man ruhig und mit Bedacht vorgehen und jedenfalls auch auf die 
langsamer denkenden Kopfe Riicksicht nehmen; wie man doch auch sonst 
in der Welt jedem verstandigen Menschen Zeit zum Uberlegen gonnen 
mufi. In demjenigen Unterricht aber, wo Feierliches, Ernstes und Edles 
die Hauptsache bildet, soli man feierliches Tempo und feierlichen Ton 
vorwalten lassen und sich und die Schiller hiiten vor dem Plappern 
und Ableiern, das leider noch so viel gerade da vorkommt, wo es 
am wenigsten angebracht ist, im deutschen Unterricht und im Religions- 
unterricht.

Mit dem Tonę liangt aber innig zusammen das Steigen und Fallen, 
der angemessene Wechsel in Stimme und Tonfall und der schone Rhythmus. 
Nichts ist langweiliger, abspannender und schlafert mehr die Aufmerksam- 
keit ein ais eine sich immer gleiclibleibende Sprache oder eine eintonige 
Sprechweise, die bei den schonsten, gemiitreichsten und tiefsinnigsten 
Gedanken sich gerade so gibt, wie bei den alltaglichen Redewendungen. 
Dah aber der Ton angenehm und angemessen wechselt, dazu gehort eine 
jeglichem Inhalt sich angleichende Stimmung, die leider so viele sich 
und den Schiilern nicht zu geben vermogen, so dah man, wenn man solche 
Stimmungsleere bei Schiilern und Lehrern bemerkt, unwillkiirlich sich 
m die Lagę des Unterrichtsstolfes versetzt und aus dieser heraus an 
Matth. 15, 8 denkt: „Dies Yolk nahet sich zu mir mit seinem Munde und 
ehret mich mit seinen Lippen; aber ihr Herz ist ferne von mir.“ In 
ullen diesen Forderungen an die Sprache, den Ton, das Tempo und 
die Stimmung des Lehrers und der Lernenden liegt eine tiichtige und 
feine innerliche Zucht, die bei weitem nicht genug geschatzt und aus- 
genutzt wird, weil sie eben, wie jede Zucht in kleinen Dingen, so 
schwer zu iiben ist. Wer immer sorgfaltig, rein, klar, deutlich, gut ge- 
wahlt und dem Inhalt angemessen spricht, wer den richtigen Ton und 
das richtige Tempo stets zu treffen sucht und mit seiner Stimmung sich 
in den Inhalt versenkt, der nimmt an sich selber eine Erziehung vor, die 
ein gut Stiick der gesamten personlichen Selbstzucht ausmacht und sich 
geltend machen muli auch nach anderen Seiten hin. Der gesamte Be-



trieb der Sprachen, vor allem der der Muttersprache, sodann aber auch 
der fremdsprachliche Unterricht mufi dabei gewinnen, mehr ais durch 
alle Lehrplane und Lehrordnungen alterer und neuerer Herkunft und Aus- 
fertigung.

Vgl. den Aufsatz „Die Pfłege der deutschen Aussprache ais Pflicht der Scliule" in 
M unch, V ermischte Aufsatze iiber Unterriehtsziele und Unterricbtskunst an holieren Schulen 
Berlin, 2. Aufl., 1896 S 73 ff. — Praktische Winkę finden sich zahlreich in K rumbach  
Deutsche Sprech-, Lese- und Sprachtibungen. Grofiere Ausgabe, fur Lehrer und Erzieher 
Leipzig 1893. Am lesenswertesten ist der Abschnitt S. XXXIII: Wie hat sich die Selmie 
dem Dialekte gegenuber zu vorhalten? In der Hauptsache ist K. hier der Ansicht, dali es 
niemals den Anschein gewinnen diirfe, ais ob der Schiller seinen Dialekt ais etwas Ver- 
achtenswertes, das nur dem gemeinen Volke angehore, schlechthin ablegen miisse. „Den 
Dialekt mit der Pietat, die der Sache zieme, ins Hochdeutsche hinuberzufiihren, das Hoch- 
deutsche dem Mundartlichen vergleichend gegeniiberzustellen, freundlich zur schriftdeutschen 
Sprachform hiniiberleitend, Gegensatze abschwachend: dazu werde der Lehrer im deutschen 
Unterricht oft genug Veranlassung finden.” — Man sollte meinen, jeder Lehrer, er mag 
unternchten, was er will, hat zu dieser Pragę Stellung zu nehmen. Diese Stellung wird 
ihm erleichtert werden durch folgende beiden Grundsatze aus Krumbach S. XXXIV: „Sprich. 
wie du in guter, gebildeter Gesellscliaft sprechen horst, mit lokalen Anklangen, dem indi- 
viduellen Tonę deiner Landschaft gemafi, zwanglos und naturlich, doch ohne nachlassig, 
geschweige denn yulgar zu sein. — Lies aber, indem du dich ttber deine Mundart hinweg 
auf den nationalen Standpunkt erhebst, in Tempo und Betonung der Biihnenspracho naci”  
strebend, doch ohne pathetisch, gezieit oder pedantisch zu erscheinen.” — Um vor fa lsch em  
G ebrau ch  der F rem d w orter  sich zu schutzen, liest man am besten die an bescheidener 
Stelle stehenden Erorterungen von R udolf H ildebran d  a. a. O. Anhang I die Fremdworter 
und die Bildung, II die Fremdworter und die Klarheit, Schonheit, Deutschheit. Wer die 
in diesen beiden Abschnitten gegebenen Anweisungen befolgt, wird nicht von seinen Quin- 
tanern wie ein Weltwunder angestaunt werden, falls er fragt: „W as ist das C h arakte- 
r is t is c h e  an der Saatkrahe?” ; er wird vielmehr fragen: „Woran erkennen wir die Saat- 
krahe?” oder besser noch vergleichend: „Wodurch unterscheidet sich die Saatkrahe vom 
Kolkraben?” Er wird auch nicht den dummlichten Gesichtern der Quintaner sich aus- 
setzen durch die Frage: „Welche Farbennuancen hat die Saatkrahe an den Fliigeln?” , 
sondern wird einfach nach der Farbenmischung oder nach der Farbę fragen. Der Fremd- 
worterhang steckt noch viel zu stark in den Lehrern lioherer Schulen; er aufiert sich be- 
sonders dann, wenn sie zum ersten Małe vor Sekundanern oder Primanern auftreten.

18. Der Vortrag. Der Ubermittlung des Unterrichtsstoffes an die 
Schiller dient zunachst der Y ortrag des Lehrers. Wie dieser der Form 
nach sein soli, ergibt sich aus den beiden vorangegangenen Kapiteln. Unter 
Vortrag ist nun aber nicht nur verstanden das ununterbrochene zusammen- 
hangende Sprechen des Lehrers, das etwa wie im akademischen Horsaal 
im Anfang der Stunde beginnt und am Ende derselben aufhort, sondern 
jede zusammenhangende Auseinandersetzung, die bei der Erzahlung, Be- 
schreibung, der Erorterung allgemeiner Satze, der Erklarung, der’ Ein- 
libung des Unterichtsstoffes, der iibersichtlichen Wiederholung erfolgt. 
Jeder dieser Punkte gelangt in den folgenden Kapiteln zu besonderer Be- 
sprechung. Die Deklamation, die auch hierher gehoren wiirde, bildet einen 
so wesentlichen Teil des deutschen Unterrichts, dafi sie fuglich diesem 
iiberlassen bleiben mul. — Jeder Vortrag des Lehrers setzt nun gewisse 
Vorkenntnisse des Schulers voraus; fehlen sie oder sind sie liickenhaft, so 
muli der Vortrag seine Wirkung verfehlen: das tut er leider sehr oft, weil 
noch zu viel akademisches Wesen ex cathedra in den Schulen heimisch ist, 
wo schulmafiiger Austausch des Unterrichtsstoffes angebrachter ware. 
Langerer Yortrag, wie im akademischen Horsaal, ist nur bei grofieren 
Schiilern angebracht, da sie erst im stande sind, langere Zeit mit ge- 
spannter Aufmerksamkeit zu horen, zu folgen und auch hinterher wieder

70 Zweiter Abschnitt. Die Behandlung des Unterrichtsstoffes. Methode.



zu geben, was sie gehort haben. Je jiinger die Schiiler sind, um so kleiner 
mussen die Vortragsabschnitte sein, um so haufiger die Unterbrechungen, 
damit die Wiedergabe des Gehorten erfolgen und man sich des Yerstand- 
nisses vergewissern kann. Die Sprache sei schlicht, der Satzbau einfach, 
die Perioden ubersichtlich; ungewohnliche Worter sind zu vermeiden; die 
Vortragsweise sei ungekiinstelt, doch wechselnd in Ton und Stimmung; 
die Anordnung sei ubersichtlich des Yerstandnisses und des Behaltens wegen. 
Man spreche moglichst frei, um Eindruck zu erzielen und das Auge frei 
zu halten fur die Beurteilung der Wirkung und der Aufmerksamkeit. Zu 
verwerfen ist diktieren, wenn ein Lehrbuch vorhanden ist; ist keins vor- 
handen, so mag ein Diktat ais Notbehelf gestattet sein; vom Ubel ist es 
aber und bleibt es. Man vermeide deshalb diese zeitraubende Unsitte, die 
Delfach nur aus Beąuemlichkeit oder Selbstgefalligkeit und mangelnder 
Fugsamkeit und Schmiegsamkeit an das Lehrbuch hervorgeht. Recht ver- 
standig auhert sich iiber das Diktieren und Nachschreiben des Vortrages 
Jager (a. a. O. S. 6): „dafi der Schiller — der Primaner namlich — wahrend 
seiner (des Lehrers) Vortrages schreibt, nachschreibt, mufi er nicht hin- 
dern: die aufgeblasene Geschichtsdidaktik gestattet es auch, indem sie es 
Notizen machen nennt und in gleichem Atem das Nachschreiben verdammt. 
Diktieren aber soli er nicht, — es ware denn etwa fur einen groheren 
Abschnitt eine Disposition, nach welcher die Primaner das Durchgenom- 
mene repetieren sollen." — Diese fur Primaner gegebene Vorschrift iiber- 
trage man in entsprechender Weise auf die anderen Klassenstufen. Auf 
dem Gebiete der Vortragskunst tut das gute Beispiel das Meiste. Und 
nicht nur in der Klasse soli der Lehrer ein gutes Beispiel geben; auch 
bei festlichen Gelegenheiten, z. B. patriotischen Tagen, mogę er das freie 
W ort pflegen. Das macht guten Eindruck und weckt Nacheifer. Es gibt 
wissenschaftlich und padagogisch tiichtig geschulte Manner, die in der 
Klasse wohl zu sprechen wissen, die aber, sobald sie auf feierlicher Redner- 
biihne stehen, des Wortes nicht mehr machtig sind und die unter Um- 
standen arges Kanonenfieber bekommen. Das sollte nicht so sein, weil 
as nicht vorbildlich ist.

19. Die Erzahlung und die Erzahlungskunst. Wir kommen zu 
den einzelnen Arten des Vortrages, zunachst zu der Erzahlung, der ein- 
fachsten Art des Vortrages. Die Kunst, gut zu erzahlen, ist nicht leicht; 
die akademischen Stelzen mufś man hier beiseite werfen. „ W er gut er
zahlen kann, hat die Kinder in seiner Hand. Gut predigen ist leichter 
ais gut erzahlen: ein guter Erzahler klopft an alle Tiiren; bald regt er 
die Phantasie an, bald greift er ins Herz und Gemiit hinein, bald bewegt 
er zum Frohsinn, bald ruft er Trauer und Furcht in die Seele. Ein guter 
Erzahler erzahlt fur die Leute, die vor ihm sitzen, und paiśt sich diesen 
an; nicht er will das Publikum formen, sondern dieses formt ihn, jedoch 
mit dem Unterschiede, dah er die geistige Eigentumlichkeit der Zuhorer, 
mogen solche nun Kinder oder grohe Leute sein, wie in einem Spiegel 
auffaht, um sie veredelt oder veredelnd zuriickzustrahlen." (L. K e l l n e e , 

Aphorismen 1854.) Deshalb ist die Kunst, gut zu erzahlen, ein Hauptteil 
der padagogischen Kunst iiberhaupt, nicht nur gut und niitzlich fur den

§ 18. Der Vortrag. § 19. Die Erzahlung und die Erzahlungskunst. 71
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Lehrer des Deutschen, sondern fur jeden Lehrer, der im sprachlichen, im 
Religions-, im Geschichts- oder Naturgeschichts-Unterricht das Gebiet be- 
tritt, wo die Erzahlungskunst notig ist. — Fur die Erzahlung hat man 
nun von gewisser Seite — offenbar in miSverstandener Auffassung Herbart- 
scher AuLerung — die heuristische Art empfohlen, d. h. die selbsttatige 
Beteiligung der Schiiler beim Aufbau der Erzahlung, so dafś man den 
Rohstoff herbeischafft und dann aus diesem die Erzahlung zusammenfiigen 
lafst. Das erscheint doch recht gekiinstelt und unnutz zeitraubend. Man 
kann ja allenfalls, wenn man auf heuristisches, selbsterfindendes Mitarbeiten 
der Schiiler aus Grundsatz nicht glaubt verzichten zu diirfen, Situationen 
ausmalen oder Yeranderungen dieser und jener Art vornehmen lassen. 
Im iibrigen bleibt man besser der alten guten Sitte treu und iibermittelt, 
was fertig ist, fertig und nicht in heuristisch verarbeiteten Fetzen, mag 
man sich nun bei seiner Erzahlung an ein klassisches Yorbild anschliefsen 
oder die Erzahlung selbst fertigen oder aber ais Lesestoff vorfinden. 
Bibłische Geschichten, Geschichtserzahlungen, Sagen, Marchen und ahnliche 
Erzahlungen, die gedruckt dem Schiiler vorliegen, wird der Lehrer zunachst 
selbst vorlesen oder von einem tiichtigen Schiiler vorlesen lassen. Dann 
laLt er sie ohne Buch wiedergeben, so gut oder so schlecht es geht, ohne 
viel den Schiiler zu unterbrechen und dadurch seine Schaffenskraft und 
und Unmittelbai-keit zu lalimen. Oder man schlagt einen andern Weg 
ein. Man erzahlt selbst, liest also nicht, lafit sich dann den Gang der 
Erzahlung im ganzen und grofśen geben, fiillt mehr und mehr durch ge- 
schickte Leitfragen und lafst dann das Abgefragte sich von den Schiilern 
in zusammenhangender Erzahlung geben, um sie schliefilich, wie auch bei 
jener ersten Art, mustergiiltig lesen zu lassen. Dieser Weg empfiehlt 
sich bei jiingeren, weniger geiibten; jener bei geiibteren Schiilern. Wo 
es zum besseren Verstandnis unbedingt notig ist, soli man der Erzahlung 
eine vorbereitende Besprechung voranschicken, besonders wo es gilt, geo- 
graphische, historische, kulturgeschichtliche und naturgeschichtliche Ver- 
haltnisse klar zu legen. Diese Vorbesprechung sei knapp und kurz und 
bewege sich womoglich frageweise. — Wenn der Lehrer selber erzahlt, 
so erzahle er frei und nicht gebunden durch das Buch, in ma6vollem Tempo, 
aber mit Leben und Empfindung, deutlich und anschaulich; jedenfalls nicht 
in farblosen Umrissen, sondern in packenden Einzelziigen, ohne mit Eihzel- 
daten die Schiiler zu belasten. Bei langeren Erzahlungen gehe man ab- 
schnittsweise vor; bei ganz jungen Schiilern ist vielleicht mehrmaliges 
Erzahlen notig mit Riicksicht auf die Schwachen im Geiste. Kurze In- 
haltsangabe lasse man nach der gegebenen Erzahlung von den Schiilern 
finden und womoglich zu treffender Ubersicht verdichten. Bei der ein- 
gehenderen Besprechung und Erklarung, iiber die § 22 ausfiihrlich han- 
deln wird, frage man nicht bloL nach dem, was die Erzahlung aufśerlich 
bietet, sondern auch nach Ursachen, Griinden, den treibenden Seelen- 
kraften, nach Folgen, Bedeutung und Nutzanwendung sittlicher und prak- 
tischer Art. Vor allem lege man Gewicht auf zusammendrangende und 
zusammenfassende Kernfragen, welche die Hauptsachen treffen. Bedeut- 
same Ausspriiche, besonders in biblischen Geschichten, sind wortgetreu



§ 20. Die Kunst der Beschreibung. H  ‘ i  / O

wiederzugeben. Bilder sind gut, um Erzahlungen zu veranschaulichen, 
Tempel, Burgen, Stiidte und geographische Landschaftsbilder mag man 
zeigen, nicht aber Phantasiebilder, die sich etwa aus der einzelnen Er- 
zahlung ergeben; diese binden die Phantasie und hemmen die Gedanken- 
bilder der Schiller mehr ais dafi sie dieselben fordem.

Die Erzahlungskunst iibt sich am besten an guten Vorbildern. Diese sind in den 
Gleichnissen der Bibel yorhanden: z. B. in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, 
vom verlorenen Sohn, vom Pharisaer und Zollner. Bei Homer, Herodot, Livius wird man 

„in den frischen Quellen“ musterhafter Erzahlungskunst baden konnen. Gute An- 
leitung gibt auch hier wieder W illmann, Padagogische Vortrage, besonders Nr. II Volks- 
jnarchen und Robinson ais Lehrstoffe. W illmann, Lesebuch aus Herodot, 5. Aufl., Leipzig 
1890. — Lange, Geschichten aus Herodot, 4. Aufl., Berlin 1878. — W illmann, Die Odyssee 

erziehenden Unterriclit. Bevorwortet von Ziller, Leipzig 1868. — W illmann, Lesebuch 
aus Homer, 6. Aufl., Leipzig 1890. — Loos, Lesebuch aus Livius, Leipzig 1881. — Gold- 
schmibt, Geschichten aus Livius, 2. Aufl., Berlin 1881. — Aus der neueren Literatur geben 
gute Lesebiicher Anleitung und Stoff, unter denen die von Hiecke, Masius und Ph. Wacker- 
uagel noch immer nicht iiberholt sind, was sinnige und vorbildliche Auswahl anbetrifft. — 
l.raktische Winkę gibt R egener, Grundziige einer allgemeinen Methodenlehre des Unter- 
riclits, Gera 1893, Kap. X. Methoden der Darstellung; Kap. XI. Methoden der Mitteilung 
des Lehrstoffes an den Schuler. — Alt, aber noch immer nicht veraltet sind die eingehenden 
Regeln in Overberg, Anweisung zum zweckmafligen Schulunterricht, hrsg. von Gansen, 
4. Aufl., Paderborn 1893. III. Regel: Erzahlet Euren Schillera oft Beispiele §§ 74—89.

20. Die Kunst der Beschreibung. Da der Unterriclit mit erheb- 
lichen Schwierigkeiten zu kampfen hat, wo B eschreibung notig ist, 
werden besondere Winkę fiir diese Unterrichtsform willkommen sein. Be
schreibung wird vor allem angewandt im geographischen und naturwissen- 
schaftlichen Unterriclit; aber auch in fast alle anderen Unterrichtsfacher, 
in die Religion, Geschichte, in den Sprachunterricht, die spekulative Natur- 
wissenschaft und den angewandten mathematischen Unterriclit spielt sie 
hinein.

Zunachst handelt es sich um solche Falle, wo der Gegenstand, der 
beschrieben werden soli, in natura zur Hand ist. Notig ist hier eine 
wirkliche oder im Geiste vorgenommene Zerlegung und Zergliederung des 
Korpers in seine Teile. Entweder nimmt diese der Lelirer vor, indem er mit 
seiner Hand zerlegt oder indem er vortragsweise zergliedert, oder er wahlt 
das heuristische Yerfahren, indem er durch Anweisung des Schiilers Hand 
und Auge oder durch Fragen des Schiilers Geist die Zerlegung vornehmen 
und die notigen Teile finden laht. Bei solchem Yerfahren mu fi man sehr 
genau, ordnungs- und planmafiig vorgehen. Der Schuler muli die einzelnen 
Merkmale und Teile, die er vor Augen hat, richtig und treffend benennen 
konnen, und ihm miissen diese Teile in der richtigen Reihenfolge sich 
vor das Auge rttcken. Damach liaben sich die Fragen des Lehrers zu 
richten und zu scheiden in Merkmalfragen und in Leitfragen. Den 
letzteren hat man eine bestimmte Reihenfolge zu Grunde zu legen, die 
uian auch an die Tafel schreiben mag ais Wegweiser und ais Grundlage 
fiir den nachfolgenden Aufbau zusammenhangender Beschreibung. Selbst- 
verstandlich ist, da fi alle Schuler den Gegenstand, der beschrieben werden 
soli, vor Augen oder womoglich in der Hand haben. Vor allem nehme 
uian bei solchem Unterriclit sich die geniigende Zeit; zu oft wird beim 
beschreibenden Unterriclit der Fehler begangen, dali der Lelirer zu rasch 
von einem Teil zum anderen, von einem Merkmal zum andern und von



einem Gegenstand zum andern eilt. Auch treffe man geschickte Auswahl 
des Wichtigsten und Vor- und Musterbildlichen; Stoffmenge beim be- 
schreibenden Unterricht ist vom Ubel. Ist das Yorbildliche zum wirk- 
lichen und unverlierbaren Besitz geworden, hat der Schiller in einem Art- 
exemplar die Gattung verstanden, so wird ihm Yergleich und tjbertragung 
nicht schwer fallen. Andere Arten wird man nur vorzuzeigen brauchen, 
um sofort des Schiilers Auge auf das hinzulenken, was es sehen soli. 
Also klarste Anschauung der Hauptsachen und scharfste Beobachtung des 
Wichtigsten ist unbedingt notig, auch weil sie allein die richtige Teil- 
nahme fur den Unterricht wecken. Ist diese nicht vorhanden, so priife 
der Lehrer sich selber, ob er die richtige Auswahl und die richtige Form 
getroffen. Ob aber die Teilnahme immer wach ist, wird der Lehrer am 
besten sehen, wenn er bei seinem Unterricht sein Auge den Schiilern zu- 
wendet und soviel ais moglich — und das ist nicht immer ganz leicht — 
die ganze Klasse und nicht etwa nur das Objekt seiner Beschreibung im 
Auge hat.

Schwierigkeiten anderer Art macht die Beschreibung, wenn die wirk- 
liche Gegenstand nicht anschaubar vorliegt. Hier ist es von Wichtigkeit, 
daS die Anschauungen des Lehrers und Schiilers oder — wo Lehrbiicher 
zur Verwendung kommen -  des Verfassers und Lesers in Ubereinstim- 
mung kommen und sich moglichst decken. Die eigentliche Anschauung 
ist ja durch Worte, Bilder, Umrisse, Grundrisse, Sinnbilder zu ersetzen; 
die Kluft zwischen diesen Hilfs- und Lehrmitteln und der Anschauung 
des Wirklichen, die Kluft zwischen der zu erzeugenden Vorstellung und 
der unmittelbar sinnlichen Wahrnehmung ist zu uberbriicken. Das kann 
nur geschehen durch angemessene Anwendung und Ubertragung des be- 
reits gewonnenen inneren Besitzes an anschaulichen Vorstellungen auf 
die neu zu erwerbenden Vorstellungen und Ubertragung eigener friiherer 
Anschauung ex natura auf Yorstellungen, die sich nicht unmittelbar er- 
geben konnen. Hierbei treten die Regeln in Kraft, die in § 16 iiber 
Anschaulichkeit des Unterrichts gegeben sind. Hilfsmittel bei solchem 
Unterricht werden Abbildungen sein; diese miissen richtig gesehen werden, 
indem die Schiller richtige MaSstabe anlegen und allseitig sehen lernen; 
ferner werden Modelle, Landkarten, Umrisse zur Verwendung kommen, 
die nicht eigentlich Anschauungs- und Abbilder, sondern Lehrmittel und 
Sinnbilder sind, in welche die Anschauung der Wirklichkeit nur dann 
mit Erfolg hineingetragen werden kann, wenn, wie beim Kartenlesen, 
zunachst aus der umgebenden Wirklichkeit (der Schulstube, der Heimats- 
stadt, der Heimatsprovinz) in die Hilfsmittel dasjenige hineingetragen wird, 
was dem Schiller heimisch ist und was er herauslesen und ausdehnen kann 
zu anschaulichem neuem Besitz. Vor allem ist bei allen Beschreibungen 
eins aber das beste Hilfsmittel, dah man Leben ins Tote bringe, dah 
man in bewegte Wirklichkeit und ein lebendiges Nacheinander umsetze, 
was in Wirklichkeit zunachst ein totes Nebeneinander ist. Nicht ganz 
leicht wird das im naturwissenschaftlichen Unterricht sein; aber auch hier 
wird es bei einigem guten Willen und kiinstlerischem Geschick sich wohl 
machen lassen. Hat z. B. ein Botaniker eine Pflanze zu beschreiben,
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so gebe er die Beschreibung nicht sofort systematisch, sondern greife 
zuvor ins volle Leben, indem er erzahlt, wie die Pflanze vom Samen- 
korn bis zur Nutzbarmachung oder bis zum unniitzen Verwelken sieli ent- 
wickelt; er gehe Schritt fur Schritt vor, dafli man den Werdegang der 
Pflanze von der Wurzel an durch den Stengel, die Blatter und Bliiten bis 
zur Frucht gleichsam geschichtlich verfolgt, da£t also die Pflanze vor 
unsern Augen wachst. Und der Zoologe mache es bei Tieren ebenso. Vom 
Samen bis zur Frucht, vom Entstehen bis zum Vergehen lassen sich Pflanzen 
und Tiere so schildern, dafli man alle hervorstechenden wichtigen Merk- 
male derselben lebensvoll vor Augen gefiihrt bekommt. Selbst das tote 
Minerał laLt sich beleben, wenn man des Menschen Arbeit und Nutzung 
an ihm darlegt. Aufgeblasene Wissenschaftlichkeit wird zwar naseriimpfend 
auf solche unwissenschaftliche Art sehen; wer aber beobachtet hat, welcher 
Unterricht am packendsten wirkt und welcher unsterbliche Langeweile ver- 
breitet, weifs, woriiber man in Wirklichkeit die Nase riimpfen mufli. Auch 
fiir geographische und topographische Beschreibung gilt dasselbe. Wer 
hier die Einzelheiten eines groflien oder kleinen Kartenbildes geschickt 
nacheinander zu ordnen und sich zum Fiihrer der Wanderung durch jene 
Einzelheiten zu machen weih, wer von Land zu Land, von Berg zu Berg, 
von Stadt zu Stadt, von Fluh zu Flufi in lebensvollem Wechsel zu fiihren 
versteht, der hat die eifrig Lernenden auf seiner Seite und wird kaum 
darum verlegen sein, wie er gute Beschreibung gestaltet.

Vgl. auch hier das unter § 19 angegebene Kapitel aus R egenek, Methodenlehre. — 
Da bei genauen Beschreibungen viel Worte gemacht werden miissen und beim letzten 
leicht das erste vergessen ist, so ist in diesem Falle besondere Kunst notig, zu der man 
mancherlei lernen kann aus L essing Laokoon Kap. XVII, wie man auch aus Kap. XVIII 
lernen kann, auf welche Weise man Erzeugnisse menschlichen Kunstfleifies am besten 
beschreibt. — Mustergiiltige Beschreibungen finden sich in dem immer noch lesenswerten 
P o pp ig , Reisen in Chile. Peru und auf dem Amazonenstrom 1827—29, Leipzig 1836. — 
A l e x . v. H umboldt, Ansichten der Natur. Bd. I z. B. Uber Steppen und Wiisten; die Einzel
heiten der Beschreibung schliefien sich an Jahres- und Tageszeiten, also an zeitlichen 
Wechsel an. — F okstek , Ansichten vom Niederrhein. — Fiir geographische Beschreibungen 
tindet man Anregung in V olz, Geographische Cliarakterbilder, 4. Aufl., 1898. — K utzen , 
Das deutsclie Land, 4. von Victor Steinecke ganzlich umgearbeitete Aufl., Breslau 1890. 
Sach , Die deutsche Heimat. Landschaft und Volkstum, 2. Aufl., Halle 1902. — Buchholz, 
Hilfsbuch zur Belebung des geographischen Unterrichts, Leipzig, 3. Aufl., 1902. — Fiir den 
naturwissenschaftlichen Unterricht: B bebm , Tierleben, 3. Aufl., Leipzig 1891. — Erzahlung 
und Beschreibung wechselt musterhaft in Goethes „Novelle“ .

21. Darstellung allgemeiner Satze. Auch fur die Darstellung und 
Gewinnung allgemeiner Satze, die manche Schwierigkeiten macht, bedarf 
es angemessener Winkę, damit Fehler vermieden werden. Die alte, etwas 
patriarchalische Art war ja die, dafli man dogmatisch Satz fiir Satz, in der 
Religion die ethischen, der Mathematik und Physik die mathematischen 
°der Naturgesetze, in der Grammatik die Regeln, von vornherein fix und 
fertig hinstellte; dafli man sie vorsagte, diktierte, lesen und auswendiglernen 
liefli, dazwischen Erlauterungen gab und aus diesen begleitenden Erlaute- 
1-ungen die allgemeine Begriindung sich zusammensetzen lieiś. Diese Art 
empfiehlt sich fiir wirklich bildenden und logisch schulenden Unterricht 
nicht. Man mag sie bei sofort verstandlichen, leichten Regeln, besonders 
wenn man Zeit gewinnen mufi, anwenden. Im iibrigen soli man der in- 
duktiven Methode folgen, die von Einzelerscheinungen und Einzelheiten



ausgeht und zum allgemeinen Satz folgerichtig voranschreitet. Bei Auf- 
findung von Naturgesetzen wird man von der Beobachtung des Tatsach- 
lichen und vom Versuche ausgehen, das Beobachtete zusammenstellen und 
aus der Zusammenstellung das Naturgesetz ableiten. Fehlschliisse, die 
etwa noch gemacht werden, miissen durch Tatsachen berichtigt werden. 
Der Gang wird im einzelnen so sein, dafi man die Frage, um die es sich 
handelt, andeutet, aufstellt oder entwickelt, dafś man einen Yersuch, der 
genau zu erortern ist, zur Entscheidung der Frage anstellt. Ist die Frage 
beantwortet, so wird man den Nachweis der Richtigkeit durch andere 
Falle fiihren, die nicht alle in voller Breite der Ausfiihrung bediirfen, 
sondern auf Treu und Giauben hingenommen werden konnen. Ahnlich ist 
der Weg, wenn ich sprachliche Regeln und allgemeine Satze sittlicher, 
religioser oder historischer Art aus Beispielen gewinnen lasse. Deduktiv, 
vom Gesetz zur Einzelerscheinung, werde ich dann vorgehen bei der An- 
wendung von Gesetz, allgemeinem Begriff und Regel auf Einzełfalle, auf 
andere Naturerscheinungen, auf arithmetische und geometrische Aufgaben, 
auf Rechenexempel, auf ethische und religiose Fragen und auf Ubersetzung 
fremdsprachlicher Schriftsteller.

Beispiele mogen das Yorhergehende erlautern. Die Erfahrung oder 
der Versuch lehrt, dah das Eisen durch Warme ausgedehnt wird und 
dafś auch an anderen Metallen dieselbe Erscheinung sich zeigt, mithin ist 
der allgemeine Satz gestattet, dafi Metalle durch Warme ausgedehnt 
werden. — Dafi Wasser durch Warme verdampft, ist bekannt. Daraus 
kann man durch Heranziehung anderer Beispiele zu dem Satze gelangen, 
dafs flussige Korper durch hinreichende Wai-me in Dampfe sich verwan- 
deln. Ebenso kann ich aus bestimmten Tatsachen die Satze ableiten, 
dafi durch Warme die Luft ausgedehnt wird, dah ein Schall entsteht, 
wenn die Teile eines Korpers in Schwingungen versetzt werden, dah der 
galvanische Stroin Eisen magnetisch macht. — Grammatische Regeln folgere 
ich aus Einzelbeispielen, so aus den Satzen: „die Gesunden bediirfen des 
Arztes nicht", „der Knabe bedarf meines Rates“ , die Regel, dafi „bediirfen" 
die Erganzung im Genetiv verlangt; aus den Beispielen: „Ich sehe, dafi 
die Stadt groh ist" und „das Wasser, das durch die Stadt fliefjt, ist 
spiegelklar" und ahnlichen, dah die Konjunktion „dah" mit h, das Re- 
lativum dagegen mit s zu schreiben ist. — Soli die Frage beantwortet 
werden: „Was fur Werke sind am Feiertag erlaubt?", so verfahrt der 
Unterricht in folgender Weise: 1. Christus gestattete seinen Jiingern am 
Sabbat Ahren auszuraufen; das war ein Werk der Not. Christus heilte 
am Sabbat Kranke; das war ein Werk der Liebe. 2. Feststellung des 
Satzes: Erlaubt sind am Feiertage Werke der Not und der Liebe. 8. An- 
wendung auf neue Beispiele: Das Einfahren von Getreide am Sonntag, 
das Feuerloschen und jegliche Hilfeleistung, die den Nachsten aus seiner 
Not befreit, sind also auch erlaubt. — Im Geschichtsunterricht werde ich 
allgemeine Satze zu gewinnen suchen, um Gesetze der historischen Ent- 
wicklung zu finden. Aus den Kampfen, welche verschiedene Volker fiir 
ihre Freiheit gewagt haben, werde ich die gemeinsame Wahrheit, dah 
der Mensch nach Freiheit und Unabhangigkeit strebt, folgern. Aus den
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Fehlern, welche den Ruin gewisser Volker herbeifiihrten, werde icli auf 
bestimmte im Leben aller Yolker wiederkehrende gleichartige Ursachen 
gefiihrt und daraus die Nutzanwendung aufs eigene Volk folgen lassen. 
— Auch Definitionen sind allgemeine Satze, die in gleicher Weise gewonnen 
werden. Man zeigt an einem Quadrat, dafi die gegeniiberliegenden Seiten 
parallel, die Seiten gleich und die Winkel reclite sind, und fugt hinzu, 
dafi ein solches Viereck Quadrat heifie. Dann lafit man sieli den all- 
gemeinen Satz aus jenen Einzelbeobachtungen zusammenstellen, der die 
Definition des Quadrats bildet. Bei Definitionen von Eigenschaftsbegriffen 
geht man am besten von Einzelpersonen aus. So kann man Freigebigkeit 
definieren, indem man zunachst sagt: Man nennt einen Menschen freigebig, 
der gern einem andern von dem, was er hat, mitteilt. Erst dann geht 
man zur Definition der Eigenschaft, des allgemeinen Begriffs iiber.

Vgl. R egener, Grundzuge S. 223 ff. und Allgemeine Unterrichtslehre, 2. Auli., Leipzig 
1902, S. 110. Aus dieser mag liier ein Abschnitt (S. 89) Platz finden, der uns auf die 
Fundstatten allgemeiner Satze lichtig hinweist: „In gewisser Weise tiben wir diese Induktion 
aus von Kindesbeinen an. Gebranntes Kind sclieut das Feuer, weil es erwartet, dafi das 
Feuer es wieder yerbrennen werde. Was ihm einmal gut oder schlecht scbmeckte, davon 
erwartet es, dafi es immer gut oder schlecht schmecken werde. Und ergeht es uns Er- 
wachsenen anders? Jeden Satz, den uns die Erfahrung gewinnen lafit, verallgemeinern 
wir, fortwahrend erwarten wir von dem Ahnlichen dasAhnliche: von dem Feuer die Hitze, 
von dem Schnee die Kalte, von dem Brote die Sattigung. Wir nehmen von vornherein 
an, dafi das Geschehen in der Natur stets gleiehformig sei, dafi ihm Notwendigkeit bei- 
wohne. Dadurch erscheint uns jede Wahrnehmung ais ein besonderer Fali einer all
gemeinen Regel; denn das einzelne Geschehen ist nur notwendig, wenn es nach einer 
Regel erfolgt, welche vorschreibt, dafi unter bestimmten Bedingungen eine bestimmte Ver- 
Snderung eintrete. Auch wenn wir die Eigenscliaften eiries Dinges, z. B. einer Pflanze, ais 
zusammengehorig betrachten, nehmen wir an, dafi sie notwendig zusammengehoren, dafi 
eine allgemeine Regel bestehe, wonach diese Eigenschaften im einzelnen Falle beisammen 
sind. A lle  T a tsa ch en , d ie  w ir w ah rn eh m en  und b e o b a c lite n , seh en  w ir  a is  
F a lle  an, in den en  s ich  ein e a llg e m e in e  R e g e l ze ig t. Es is t  d ie  A u fg a b e  d e r  
In d u k t io n , d iese  R e g e l a u fzu fin d en ." Was hier fur die Induktion von Naturgesetzen 
gesagt ist, findet Anwendung auf die Induktion von grammatischen Regeln, historischen 
Wahrheiten, ethischen und religiosen Satzen.

22. Die Kunst der Erklarung. Fur den Yortrag, fur die Kunst 
der Erzahlung und der Beschreibung und fur die Darstellung allgemeiner 
Satze kommt es sehr darauf an, inwieweit der Lehrer geubt ist in der 
Kunst der Erklarung. Diese greift in alle Untei’richtsformen und in alle 
Unterrichtsfacher liinein, sie ist notig im deutschen Unterricht bei der 
Behandlung poetischer und prosaischer Lektiir.e, im Religionsunterricht bei 
Katechese und Bibelerzahlung, im geschichtlichen, kirchengeschichtlichen 
und geographischen Unterricht, wenn erklarungsbedurftige Lehrbiicher — 
und erklarungsbedurftig sind sie alle — im Gebrauch sind, und schliefi- 
lich auch im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Ganz be
stimmte Regeln, die fur alle Unterrichtsstoffe gleichmafiig passen, lassen 
sich nun kaum aufstellen; denn nirgendwo sind Regeln so haufig von Aus- 
nahmen begleitet, da die Mannigfaltigkeit des erklarungsbediirftigen Stoffes 
in bezug auf seine aufiere Gestaltung und auf seinen inneren Gehalt so 
grofi ist wie die Mannigfaltigkeit des Seienden in Gottes weiter Welt. 
Doch wird man die hier gegebenen Regeln mit leichter Miihe von einem 
Pachę auf das andere ubertragen konnen, da ja alle Unterrichtsfacher, 
insofern sie der Erklarung bedurfen, im Bereiche der deutschen Sprache
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liegen und da gerade bei der Erklarung jeder Fachlehrer gewissermafaen 
zum Deutschlehrer wird. — Die vornehmste Forderung an den, der er- 
klaren will, ist die, daS er weifi, was erklarungsbediirftig ist; um das 
zu wissen, muS er seinen Stoff beherrschen und der Schiller Befahigung 
und Auffassungskraft genau kennen. Dann hat er gewisse Mifśgriffe zu 
meiden, die gerade bei der Erklarung vielfach begangen werden. Ob 
ihm das gelingt, wird im wesentlichen davon abhangen, mit welcher Sorg- 
falt und mit welchem Interesse er sich fur seinen Unterricht vorbereitet 
und mit welcher Aufmerksamkeit er die Wirkung des Unterrichts und das 
Verstandnis fur den Lehrstoff bei seinen Schillera verfolgt. — Die Erkla
rung wird vielfach beginnen miissen mit vorbereitenden  aufk laren - 
den Bem erkungen. Diese werden sich je nacli Beschaffenheit des Lehr- 
stoffes verschieden gestalten. Wiinschenswert und notig sind sie besonders 
dann, wenn sich in dem zu behandelnden Stoffe Begriffe und Verhaltnisse 
haufen, welche dem Anschauungskreise der Schiiler sehr fern liegen. Bei 
biblischen Geschichten, in denen Sitten, Einrichtungen, Gesetze, Gegenden 
und Zeiten dem Gesichtskreise der noch wenig entwickelten Schiiler meist 
sehr fern liegen, werden solche Vorbemerkungen haufig unumganglich notig 
sein, ebenso wie bei ahnlich gearteten deutschen oder fremdsprachlichen 
Lesestiicken. In anderen Fallen, wo die dunkeln Begriffe oder unbekannten 
Verhaltnisse sich nicht so haufen, kann man die voranzusendenden auf- 
klarenden Bemerkungen sich sparen. In jedem Falle sind vorgangige lang- 
atmige Erorterungen zu meiden, die das Beste vorwegnehmen, der Denk- 
faulheit der Schiiler Vorschub leisten, den Eindruck des Unterrichtsstoffes 
abschwachen, die Wirkung storen und die geistige Ubung beeintrachtigen. 
An die Stelle solcher vorlaufigen Bemerkungen kann bei leichteren Lese- 
stiicken auf der unteren Stufe im Deutschen oder Religionsunterricht das 
ausdrucksvolle Lesen des Lehrers treten; denn richtiges, sinngemaiBes und 
mit angemessenen Pausen erfolgendes Lesen ist mehr ais halb erklart, 
besonders wenn es sich um lyrische Gedichte handelt. Dem Schiiler wird 
dadurch sofort die Einteilung klar, das Hauptsachliche scheidet sich von 
dem Nebensachlichen, und die richtige Stimmung und die richtige Em- 
pfanglichkeit wird in ihm wacligerufen. — Die eigentliche E inzelerk la - 
rung wird nun manchmal nur noch eine Nachlese zu halten haben, in 
anderen Fallen wird sie einen groheren Umfang annehmen. Dabei hat 
man sich vor mehreren Fehlern zu hiiten. Man sei vorsichtig mit Deli- 
nitionen; denn eine Definition versteht nur der, der den definierten Be- 
griff, wenn auch unvollkommen, schon geistig besitzt. Ferner erhiiht es 
die Unverstandlichkeit, nicht aber die Yerstandlichkeit, wenn an die 
Stelle eines dunkeln Begriffes andere Begriffe gesetzt werden, die dem 
Schiiler etwa ebenso unklar oder die etwa ebensowenig anschaulich sind. 
Man greife vielmehr zuriick auf Beispiele und auf die lebendige Wirklich- 
keit, da an ihr alles noch unentwickelte Denken haftet. Auf diesem Ge- 
biete werden unsaglich viel Feliler gemacht. Papageienartig werden Dinge 
gelernt und nachgeplappert, die nur Wortbesitz, aber kein wirklich ver- 
dautes Eigentum geworden sind. „Ich weifi auch noch was!“ sagt Karl, 
der Sohn Gotzens von Berlichingen, zu seinem Yater. Und ais dieser
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fragt: „Was wird das sein?“ plappert der Knabe her: „„Jaxthausen ist 
ein Dorf und Schlofi an der Jaxt, gehort seit zweihundert Jahren denen 
Herren von Berlichingen erbeigentiimlich zu“ . Auf die Fi’age des Yaters, 
ob er denn die Herren von Berlichingen kenne, starrt der Knabe den 
Vater an, da ihm vor lauter Gelehrsamkeit der Gedanke nicht gekommen, 
dag das Gelernte zu seinem eigenen Yater in Beziehung steht, der nicht 
so torichtes Plapperzeug gelernt, aber alle Pfade, Wege und Furten kannte, 
ehe er wufite, wie Flufi, Dorf und Burg hiefi. Und wie hier vom Knaben 
Karl, so wird von vielen Schulern nur mit Worten gekramt, oline dafi sie 
sich bewufit sind, was sie sagen. Begriffe wie Gnade, Bufie, Glaube, Ge- 
1'echtigkeit, Wiedergeburt, Politik, Interessen, Moment und wer weifi was 
Roch alles in den verschiedenen Unterrichtsstunden springen nur so heraus 
aus dem „Dutzendpakete“ unverstandener Worte, ohne dafi der Sprechende 
eigentlich weifi, wovon er spricht. Solchem „Maulbrauchen und Stroh- 
dreschen“ sollte gute Erklarungskunst immerfort entgegentreten. — Ein 
anderer Fehler besteht darin, dafi die Erklarung oft zu ein seitig  lehr- 
haft verlauft, dafi der Lehrer zu viel spricht, anstatt die lebhafteste 
Wechselwirkung zwischen sich und den Schillera hervorzurufen. Bei 
aller Erklarung kommt es vor allem auf die innere Betatigung und Selbst- 
tatigkeit aller Schiller an. Kreuz- und Querfragen, Leben und Wetteifer 
miissen dabei in der Klasse herrschen; was auch nur irgend ein Schiller er
klaren kann, soli der Lehrer nicht erklaren; denn kluger Kindermund 
macht die Sache oft weit verstandlicher und plastischer ais weisester 
Lehrervortrag.

Die gute Erklarung, wie sie sein soli, wird sich immer nur nach der 
Erklarungsbediirftigkeit des Lehrstoffes und der Belehrungsbediirftigkeit 
des Schlilers richten, sie wird also niemals zu v ie l geben oder gar trivial 
etwas erklaren, was gar nicht erklarungsbediirftig ist. Ein recht ab- 
schreckendes Beispiel, wie nicht erklart werden soli, mag hier Platz finden. 
JŁegener, Methodenlehre S. 207: „Uhland, Schafers Sonntagslied Str. 3. 
Wohin wendet der Sehafer seine Aufmerksamkeit? Zum Himmel. Wie 
ist der Himmel? Ernst und feierlich. Wie kommt es ihm vor? Ais wollt’ 
or offnen sich. Das ist ein besonderer Festschmuck. Der Himmel hat 
seinen besonderen Festschmuck angelegt. Ein anderer wiirde das nicht 
bemerken. Wer bemerkt es nur? Der Sehafer. Warum bemerkt es dieser? 
Weil er andachtig gestimmt ist. Wie ruft er darum aus vollem Herzen 
uoch einmal? Das ist der Tag des Herrn!“ — Wie ęhrwiirdig lautet 
solch nichtssagendem und breitem Gerede gegeniiber die alte Hieckesche 
Krklarung: „Und wie gliicklich ist (3. Strophe) aus dem innersten Grunde 
der Menschenseele der Zug gegriffen, dafi sie fiir einen rechten Sonntag 
Ruch in der Natur einen eigentiimlichen seelenhaften Ton, eine Sabbats- 
stille und Klarheit sich wiinscht. Der Sehafer war so in sich versunken, 
dafi es nur noch fiir seinen inneren Sinn eine Welt gab, und der wieder- 
erwachende aufiere Sinn trifft eine mithuldigende Aufienwelt, einen mit- 
feiernden Himmel. „Das ist der Tag des Herrn!“ — Das „Zuviel“ ist 
hberhaupt ein padagogisches Ubel unserer Zeit. Die Kommentare nehmen 
hereits einen grofieren Umfang an ais die Werke der Klassiker selber



und die Kommentatoren schreiten gespreizter einher, ais unsere grofien 
Geistesheroen es je getan haben wiirden. Auch die Hilfsmittel, die zur Er
klarung geschrieben werden, fiihren viel zu viel unniitzen Ballast mit sich. 
Ist es doch schon dahin gekommen, dali eine Erlauterung zu Uhlands Kaiser- 
wahl die „treubewabrten Reichskleinodie" auf l 3k Quartseiten unter 16 
Nummern nennt und beschreibt und daf3 zu Muller „der Glockenguh zu 
Breslau“ das Griindungsjahr, der Baustil der Magdalenenkirche sowie die 
Lebenszeit und der Name des Glockengiebers verzeichnet wird. Dem- 
gegeniiber muli Grundsatz fiir jede Erklarung sein: „So wenig wie mog- 
lich, so viel ais notig“ , um gerade das zu erzielen, was der Verfasser 
selber sich gedacht hat. Yor allem meide man deshalb auch bei der Er
klarung fremdsprachlicher Lektiire weitlaufige grammatische Erklarungen 
und Abschweifungen und auch allerhand unnotige Aus-, Ein-, Um- und 
Riickblicke. Der Lehr- oder Lernstoff ist die Hauptsache, die Erklarung 
mufi Nebensache bleiben: Zweck und Ziel ist das Yerstandnis der Sache, 
die Erklarung nur Mittel und Werkzeug.

Nach zwei Richtungen hin wird nun jede Erklarung sich bewegen, 
ais W ort- und Satzerklarung nach der sprachlich-grammatischen Seite, 
ais B eg r iffs -, Y orstellu n gs- und U rteilserk larung nach der sach- 
lichen Seite hin. Fiir seinen eigenen Bedarf sondere man sprachliche und 
sachliche Erklarung; ob man im Unterricht die Sonderung beibehalten 
will und zweimal den Weg dureh das zu Erklarende gehen will, hangt von 
dem Mehr oder Weniger desselben ab. Die sprach liche Erklarung hat 
unbekannte und dunkle Worter durch bekannte zu ersetzen, fernliegende 
durch naheliegende, nur dem Schriftdeutsch angehorende Worter oder 
Wendungen durch dialektisch gebrauchlichere, dagegen Worter, die 
fremder Mundart angehoren, durch bekannte schriftdeutsche oder eigene 
mundartliche; veraltete Ausdriicke sind zu iibertragen durch neue, 
fremdsprachliche durch deutsche; etymologische Ableitungen tragen zum 
Verstandnis bei, diirfen aber nur, soviel ais notig, benutzt werden 
und nicht in Spielereien verfallen. tiberall sind sprachgelehrte Aus- 
einandersetzungen und unniitze Abschweifungen zu vermeiden; nur da 
sind sie gestattet, wo sie wirklich dazu beitragen, in das frische Leben 
der deutschen Sprache hineinzufiihren, die Anschauung und Auffassung 
fiir dieses Leben zu starken und fiir kommende Falle Erklarungen 
abzukiirzen oder ganz unnotig zu machen. — Die Satzerklarung be- 
schaftigt sich mit Beseitigung von grammatischen Schwierigkeiten, Ver- 
vollstandigung, Aufklarung und Zergliederung; sie ist notig, wo Wort- 
oder Satzfolge nicht den gewohnlichen Regeln entspricht, wo sie gleich- 
sam ungerade ist; wo altere Konstruktionen durch heute iibliche zu er
setzen sind, wo unvollstandige Satzglieder auszufiillen, wo langere Perioden 
in kiirzere zerlegt werden mussen, um in ihrem Bau erkennbar zu werden. 
— Die sach liche Erklarung bezieht sich auf die Erklarung der Dinge, 
Verhaltnisse, Begriffe in der groiien und kleinen Welt: dazu mussen sich 
alle Mittel der Veransehaulichung und der geistigen Einordnung zur Ver- 
fiigung stellen; fafśbare Beispiele, Lebenserfahrungen, Beschreibungen, 
kurze Erzahlungen, die den Begriff klarstellen, Umschreibung von Eigen-
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sehaften und Erscheinungen der Begriffe, Erorterung d. h. Anweisung der 
Stelle, wohin ein Begriff in einer bestimmten Begrilfsreihe gehort, Zer- 
legung des Begriffs in seine Teile, Aufzahlung der Arten, die unter einen 
Begriff fallen, Feststellung des Sprachgebrauchs, falls dasselbe Wort in 
den verschiedensten Anwendungen vorkommt, Beziehungen der Ahnlich- 
keit, des Unterschiedes, des Gegensatzes, des Grundes und' der Folgę —; 
alles das und jegliche andere Hilfe, die dem Geschickten sich auliserdem 
zur Yerfiigung stellen wird, mogen zur Erklarung das Ihrige tun. Be- 
sonders nutze man Ahnlichkeit und Gegensatz recht reichlich aus. Wenn 
uian im Religionsunterricht des Moses schwierige Aufgabe, die er im 
hohen Alter nur zogernd auf sich nahm, fur den Scliiiler recht lebens- 
frisch gestalten will, so unterlasse man es nicht, auf eine ahnliche schwie
rige Aufgabe in der neuesten Geschichte hinzuweisen, der Konig Wilhelm I. 
auch im hohen Alter sich unterzog, ais er sein Yolk zur Einigkeit fiihrte. 
Die heilige Geschichte kann nur darunter gewinnen, wenn man sie mensch- 
Bch den Kindera nahe fiihrt. Ebenso sollte man gegensatzliche und ur- 
sachliche Beziehungen immer recht ausbeuten fiir die Erklarung; indem 
man Demut zu Hochmut, Liebe zu Hafi, Freude zu Trauer, Schadenfreude 
zu Mitgefiihl, Wohltun zu Geiz in Gegenstellung bringt und indem man 
z. B. die Sun de durch die F olgen  schlechter Taten und die Qualen des 
Gewissens erlautert, nicht aber durch matte Definition, und indem man 
Eln-geiz, HaS, Liebe und ahnliche Regungen in ihren Wirkungen verfolgt.

An Kraft und Eindruck gewinnt die Erklarung auch durch Anwendung 
auf eigene Erfahrungen und Erlebnisse. Ais des Moses Berufung erfolgt, 
spricht der Herr aus dem feurigen Busch: „Tritt nicht herzu! Zieh deine 
Schuhe aus; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land.“ Inneren 
Lebens voll wird die Erklarung hier erst dann, wenn sie Beziehung nimmt 
zu Erfahrungen des Schiilers und darauf hinweist, wie wir selbst an hei- 
ligen Statten uns verhalten, wie wir festliclies Gewand anlegen, das Haupt 
entblofien und den Staub der Gasse von den Fufien schlitteln. — Die Er
klarung von Urteilen wird immer den Zusammenhang im Auge behalten 
und dessen geistigen Inhalt zu erhellen haben; allgemeine Satze sind in 
ahnlicher Weise wie die Begriffe durch Beispiele zu erlautern, durch Er- 
zahlungen klar zu machen und vor allem durch eigene Lebenserfahrungen 
zu innerem Eigentum zu machen. Auf der oberen Stufe soli man aber jene 
allgemeinen Satze immer wieder dadurch recht durchdringen, dafś man in 
geschickter Weise den Zweifel wachruft und den Schiller in bescheiaener 
Weise sich auhern labt, ob der Zweifel berechtigt ist oder ob Wahrheit vor- 
handen. Doch mit rechtem Takt und mit Eindringen bis in den tiefsten 
Grund solcher Fragen soli man hierbei verfahren; wer sich nicht selber 
kapitelfest fiihlt, geht zweifelnden Fragen besser aus dem Wege. Uberallist 
aber festzuhalten, dafi die Erklarung auszulegen hat, was in der Sache liegt, 
uicht aber zu- oder unterzulegen, was nur locker mit ihr zusammenhangt. 
Dann soli man den Schulern stets etwas Rechtes zutrauen und — auch 
der Zukunft manches uberlassen; alles vollstandig zu vertsehen sind Schiller 
uicht im stande; manchmal mag man sich begniigen, wenn man eine Ahnung 
des Wesens eines Dinges oder ein es Verhaltnisses wachgerufen hat; den
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richtigen Weckruf an Vorstellungen, Empfindungen und Gefiihle aber sollte 
man recht haufig ohne grofśen Aufwand von Rede und Mahnung an die 
Schiller richten und dann einer spateren Zeit vertrauen und der durch 
Lern- und Lebenserfahrung herbeigefiihrten groheren Reife.

Nach der Einzelerklarung, die in moglichster Einfaehheit, Lebendig- 
keit und weisester Beschrankung zu erfolgen hat, muiś man die G liede- 
rung und den Aufbau des Lehr-, Lese- oder Lernstoffes nochmals in 
klarem Ruckblick durcharbeiten. Auch hier ist Mafihaltung notig; dab 
nicht zu arge Zerfetzung stattfinde und nicht zu kiinstlich und kleinlieh
— etwa unter Heranziehung aller Kunstausdriicke moderner Technik — 
verfahren werde. Zu der Idee, dem Hauptgedanken, der Seele des Stoffes 
dringt man am besten vor, wenn man diese nicht allzusehr martert und 
formt. „Stelle dich nicht immer zwischen den Schiller und das Gedicht, 
unterbrich die Lekturo nicht alle Augenblicke mit Zwischenbemerkungen; 
warte, bis es zu Ende gelesen, dann magst du fragen. Ihr habt da Roland 
Schildtrager gelesen — wer ist die Hauptperson, welche Ritter kommen 
sonst noch vor? bis du mit solchen ganz realistischen Fragen zu dem vor- 
dringst, was man die Idee, die Seele des Gedichtes nennt, und welche in 
ihrer Einfaehheit, hier z. B. das Vollbringen der Heldentat ohne grohe 
Worte, wie wenn sie sich von selbst verstiinde — auch dem Sextaner 
schon nahe gebracht — nicht was ihr „verstandlich gemacht" nennt — 
werden kann“ ( J a g e r  a. a. O. S. 12). Wovor im deutschen Unterricht 
gewarnt wird, davor sollte man auch in anderen Unterrichtsfachern, z. B. 
im naturwissenschaftlichen, recht warnen — vor geschraubter Yerstiegen- 
heit, die mit hochgestochenen Begriffen und Kunstausdriicken, alles „ver- 
standlich machen“ will, aber recht wenig nahe bringt, weil sie den wirk- 
lichen Wald vor lauter Baumbegriffen nicht sehen und sehen lehren kann.

Ob nun schliefilich die Erklarung gelungen, muis die Probe zeigen, 
die man hier ebenso anstellen kann, wie bei jedem Rechenexempel. Ob 
die Erklarungsmiihe von Erfolg gekront ist, zeigt sich namlich im wieder- 
gebenden Yortrag, Aufsagen, Vorlesen des Schiilers, kurz bei der unmittel- 
bar erfolgenden Wiedergabe von seiten der Lernenden. Wie es in den 
Wald hineingeschallt hat, schallt’s heraus; es zeigt sich nunmehr aufs un- 
zweifelhafteste das richtige, unrichtige oder halbe, viertel, achtel etc. Yer- 
standnis des Schiilers. Hapert’s hier und da, so bessere man noch aus 
mit erneuter Erklarung und halte angemessene Nachlese. HaperFs aber 
iiberaU, dann verliere man nicht unnutze Zeit mit Moralpredigten iiber die 
Torheit der Schiller; sondern gehe weise in sich, besinne sich auf sich 
selber und mache es besser.

23. Die Kunst des tTbersetzens. Der Kunst des Erklarens ist nahe 
verwandt die Kunst des Ubersetzens;  denn die „beste Erklarung" (der 
Schriftsteller) — so sagen die preuLischen Lehrplane von 1892 mit Recht
— ist eine gute deutsehe Ubersetzung". Dieser ein ausfiihrliches Kapitel 
zu widmen, ist gerade die praktische Padagogik verpflichtet. Systematik 
und Theorie wird ihrer Behandlung gern aus dem Wege gehen, weil sie 
nur trachtet nach dem, was zu festen allgemein giiltigen Gesetzen sich 
zusammenfassen lafit. Mit der Ubersetzungskunst ist das nicht ganz



leicht. Glauben wir in diesem Augenblicke ein Gesetz gefunden zu haben, 
so belehrt uns der nachste, da(3 der Allgemeingiiltigkeit gewisse Bedenken 
entgegenstehen, dali die Wahl von Ubersetzungsmoglichkeiten, die mit- 
einander um den Vorrang streiten, padagogische Qualen verursachen, die 
uberwunden werden mlissen mit Hilfe der Grammatik, der Logik, der 
Asthetik, der Ethik und auch der Yolkerpsychologie, die zu iiberwinden 
aber gerade das Belebende und den Reiz der Ubersetzungskunst ausniaclit. 
Die Grammatik, in dereń Gefolge das Ubersetzen ins Fremdsprachliche 
einherzieht, kennt ja kein Hangen und Bangen; wie im alten Bundę ver- 
nimmt man hier iiberall: „du sollst"; die Kunst aus der fremden Sprache 
zu ubersetzen hat vielfach nur ein: „du kannst“ vor sich; sie maclit hohere 
Anspriiche und verlangt etwas mehr ais schematisch eingerichtete Kopfe. 
Aber gerade die Moglichkeit verschiedener Auffassung, worin der ursprung- 
liche Reiz alles Denkens und Sprecliens doch schlieLlich liegt, gibt diesem 
Unterricht seine bildende und belebende Kraft. Je weiter der Unterricht 
nach oben steigt, umsomehr werden diese verschiedenen Moglichkeiten 
auch bei der Wiedergabe der Ubersetzung ihr Recht beliaupten, umsomehr 
wird man davon absehen, sich diese oder jene ganz bestimmte Formu- 
lierung knechtisch nachsagen zu lassen. Auf den unteren Stufen des 
Unterrichts wird man aus padagogischen Griinden, um von guter Zucht 
zu rechter Freiheit allmahlich vorschreiten zu konnen, an ein er Uber- 
setzungsart festhalten; je weiter man nach oben geht, wird man die An- 
sicht beseitigen miissen, ais ob im einzelnen Falle nur eine Ubersetzungs- 
moglichkeit vorhanden sei und ais konne eine Ubersetzung iiberhaupt 
die einzig richtige sein. Wer hier von den Schillera bei der Wiederholung 
dieselben Ausdriicke und Wendungen bis auf das Tiipfelchen iiberm i ver- 
langt, befindet sich in dem verhangnisvollen Irrtum, ais konne man, wie 
bei Zahlen und mathematischem Wissen, Fehlerlosigkeit dadurch erzielen, 
dafi man sich immer dasselbe in derselben Form wiederholen lafit. Man 
muL sich eben bewufit bleiben, dafi es bei allem Ubersetzen eine Schranke 
gibt, die dem Ubersetzer ewig uniibersteiglich bleiben wird, und sei er 
auch der grofite Sprachkiinstler; diese Schranke besteht darin, dah fremdes 
und eigenes Idiom sich in vielen Fallen iiberhaupt nicht vollig decken. 
„Die Yemunft allein ist gemeinsam, der Geist hat in jeder Sprache seine 
besondere Form." — Der Ubersetzungskunst ist gerade in unserer Zeit 
grofte Sorgfalt zu widmen. Der rein grammatische Betrieb der Sprachen 
und die Ubungen des Ubersetzens in die Fremdsprache treten iiberall 
niehr zuriick vor der Behandlung der Lektiire, dereń Ausbeutung vor 
allem der Muttersprache zu gute kommen soli und zugleich der Aus- 
bildung mannigfaclier Yorgange in der Menschenseele, dereń Formgebung 
die Sprache vollzieht. „Der Ubersetzer darf sich einem Eroberer ver- 
gleichen, der, was er in fremden Landen an herrlicher Beute gewonnen, 
der Heimat zufiihrt, wo es hinfort ais nutzbringendes Besitztum dauernd 
gedeiht" ( M i c h a e l  B e r n a y s  Vor- und Nachwort zum neuen Abdruck des 
Schlegel-Tieckschen Shakespeare, Preufi. Jahrbiicher 68, 1891 S. 563). Dah 
in der Schule der Wert dieser Ubung immer geschatzt sei, kann man 
nicht gerade beliaupten. Wie unsere Ubersetzungsliteratur aufśerhalb der
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Schule meist handwerksmaMg und oberflachlich betrieben ist, so hat man 
es auch in der Schule an ernster Art guter Ubersetzung aus dem Original 
vielfach fehlen lassen. Unter dem Sandhaufen von Texteskritik und von 
grammatischen, historischen und literarischen Quisquilien hat man in den 
Kommentaren sowohl wie im miindlichen Yerkehr der Schule das Yer- 
standnis oft verschiittet und der Ubersetzungspflege Hindernisse bereitet. 
Philologischer Fachmannsdiinkel und geschrobene Wissenschaftlichkeit 
fiihlen sich berufen, der Gelehrsamkeit genug zu tun, nicht aber den ein- 
fachsten und den natiirlichsten Forderungen des guten Geschmackes, den 
die Schule doch auch pflegen soli. Wahrend man lange Zeit graminatische 
und sachliche Sorgfalt mit philologischer Gewissenhaftigkeit bis zur Kleinig- 
keitskramerei auf die Spitze trieb, betrieb man die Verdeutschung ohne 
bestimmte Grundsatze und lieh sie gehen, wie ein schlechter Gartner den 
Kohl in Kraut schiefsen lafśt, indem man an vielen Stellen der Meinung 
war, dah das Ubersetzen doch im Grunde nur ein eitles, von rechter 
Wissenschaftlichkeit abzielendes Spiel sei. Allmahlich bahnt sich ein 
offeneres Verstandnis fiir diese Frage an, besonders seitdem die Lehrplane in 
den verschiedensten deutschen Staaten, vor allem in Preufien und Ósterreich, 
auf den hohen Bildungswert sorgsamer Ubersetzungsubungen hinweisen.

Allgemeingultige Regeln vermag man nun, wie schon bemerkt, nicht 
zu geben, wohl aber Fingerzeige fur richtige Weghaltung und Warnungen 
vor Abwegen. In dem kurzeń Grundsatz: „So wortlich ais moglich, so 
frei ais notig!“ liegt im Grunde die ganze Weisheit, aber auch die ganze 
Schwierigkeit der Schulubersetzungskunst, die sich stets in bescheidenereu 
Grenzen ais der mustergiiltige Ubersetzer aufaerhalb der Schule zu halten 
haben wird. Der erste Teil des Wortes sagt: die Ubersetzung halte sich 
so genau wie moglich an das Original, wahre die Eigenart des Schrift- 
stellers, so viel ais moglich, und erhalte moglichst das Bewufstsein von 
den Worten, der Satzfiigung, dem Stil des Originals. Durch das Lesen 
des Textes werden zunachst die Vorrate des Gedachtnisses mit Hilfe der 
Wort- und Gedankenverbindung ins Bewufitsein gerufen; fremde Sprach- 
formen und Regeln miissen erfafśt werden. Der nachste Schritt ist, in 
der wortlichen Ubersetzung „ein Unterkleid fiir den neuen Gedanken" zu 
schaffen. Logisch-grammatische Zergliederung mag ihr vorangehen, sie 
begleiten oder ihr folgen je nach Leichtigkeit oder Schwierigkeit der be- 
treffeuden Stelle. Raumliche, zeitliche, kausale Beziehungen der Worter 
und Satze werden aufgehellt. Dieser logischen Arbeit werden die Ubungen 
des Ubersetzens in die fremden Sprachen, die wir nicht werden entbehren 
konnen, uberall dienen. Sie sollen hauptsachlich die logisch-grammatischen 
Gebilde in moglichster Einfachheit und Nacktheit einuben, sich aber aller 
verwickelten Satze, aller Kiinstelei und aller grammatischen „Vollgepfropft- 
heit“ enthalten, damit sie den Schiiler befahigen beim Ubersetzen aus der 
fremden Sprache sclinell und findig in der fremden Form den logischen 
Gliederbau zu erkennen und von hier aus in den Inhalt der Klassiker 
einzudringen. Wer diesen Wert den Ubersetzungen in die fremden Sprachen 
zuerkennt, wird sie richtig wurdigen und richtig gestalten, der wird sie 
zugleich zu Dienerinnen und Beherrscherinnen der Ubersetzungsubungen
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mach en, wird sich aber buten, ihnen einen Umfang einzuraumen, der ihnen 
der Lekture gegeniiber nicht zukommt. — Nachdem man nun zunachst 
so wortlich ais moglich iibersetzt hat, tritt der zweite Teil des Grund- 
satzes in seine Rechte. Der stilistisch noch „schwebende" Gedanke mufs 
ln die entsprechende Form der Mutterspi'ache gekleidet werden. Je voll- 
kommener, reicher der Sprachschatz ist, der vielfach schlummernd im 
Schuler vorhanden ist, um so mehr wird man der zweiten Forderung ge- 
recht werden konnen, die ja verlangt, dafi man nicht auf Kosten der Mutter- 
sprache iibersetze, dafi man wirkliches Deutsch zustande bringe, dala man 
nicht ein gekiinsteltes lateinisch, griechisch, franzosisch oder englisch ge- 
farbtes Deutsch zusammensuche, sondern echtes Deutsch finde, damit die 
eigene Sprache bereichert, aber nicht entstellt und armer werde durch 
solche Ubungen. Diese sind ja nicht ganz leicht, weil das Bewufśtsein 
von den Geistesschatzen unserer Sprache bei den Knaben und Jiinglingen 
noch unklar ist und kraftiger Entfaltung und Entwicklung erst bedarf. 
Um diese zu erreichen, dazu wird es sehr griindlicber Arbeit bediirfen. 
Nichts ist deshalb verwerflicher, ais in Ubersetzungsstunden hineinzugehen 
°hne die sorgsamste Vorbereitung auch fur die Ubersetzung. Man denke 
nicht, dafi man die Ubersetzung fertig habe, wenn man lexikalische, gram- 
matische und stilistische Schwierigkeiten uberwunden hat; man mache 
sich vielmehr zu jeder Stunde eine moglichst vollendete Ubersetzung 
fertig; ob diese im Unterrichte so bleibt, wie der erste Entwurf sie gedacht, 
ist eine Frage, die die Arbeit der Schulstube entscheiden mag; die Gemein- 
samkeit der Arbeit wird manches noch weit frischer und lebendiger ge- 
stalten, ais es die Einsamkeit der Studierstube zuwege gebracht hat. — 
Zu dieser Yorbereitung mogen in folgendem einige Winkę gegeben werden, 
die zum guten Teil den angefiihrten Schriften, zum Teil eigener Erfahrung 
entstammen und eigenes Wachstum sind. Zu vermeiden hat die Ubersetzung 
vor allem undeutsche Ausdriicke, die gar keinen Umlaufswert in der 
deutschen Sprache haben, die einem Jargon angehoren, „welcher bei jener 
Riickwanderung (aus der Fremdsprache) in die Heimat auf halbem Wege 
stehen bleibt, welcher den Abstand der Sprachen nicht voll durchmifit, 
welcher in einer eigentumlich ungelenken fremden Riistung einherschreitet, 
und dem, der schlecht und recht Deutsch kann, anwendet und erwartet, 
ganz seltsam, allen aber, die durch Lateinschulen gelaufen sind, hochst 
yertraut vorkommt“ (Munch, Vermischte Aufsatze 2. Aufl. S. 167). Dieses 
Ubersetzungskauderwelsch mul aus der Schule verbannt werden. Fiir die 
alten Sprachen, denen bose Gewohnheit noch immer eine kraftige Amme 
lst, wird es keine ganz leichte Arbeit sein; fiir die anderen ist sie leichter, 
aber an Gefahren nicht arm, da man sie hier vielfach ais zu le ich t und 
zu muhelos ansieht und dadurch auf mechanische Ubersetzungen verfallt, 
die so stereotyp sind, dah sie bereits den Charakter eines Gewohnheits- 
nechtes annehmen. Um diese Aufgabe erfolgreich zu losen, versetze man 
die Schuler zunachst recht kraftig in die Sachlage und sodann in die 
deutsche Sprachlage. Man veranlasse sie nach Luthers Worten (Sendbrief 
vom Dolmetschen) „die Mutter im Hause, die Kinder auf den Gassen, den 
gemeinen Mann auf dem Markte drumb zu fragen und denselbigen auf
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das Maul zu sehen, wie sie reden“ . Mitleben mit dem, was iibersetzt 
wii’d, und mit Frische ins Leben der Sprache schauen und hier das Rich- 
tige greifen — das ist vor allem notig. Wenn man nun aber auch so 
frei ais moglich iibersetzt, so soli doch dabei das Wbrtliche niemals zu 
kurz kommen; denn vielfach wird sich zeigen, dafi die wortlichste Uber- 
setzung zugleich auch die naturlichste ist, wenn man sich nur immer in dem 
betreffenden Wortgebiet weit genug umsehen wollte und nicht engherzig 
und angstlich an dem ersten besten kleben, das sich gerade anbietet. 
Man huldige andrerseits nicht falschem Purismus, der davor zuriickschreckt, 
auch einmal ein Fremdwort zu gebrauchen, das unangefochtenen Vollwert 
und volles Yerstandnis im Deutsclien findet und kein vollig sich deckendes 
deutsches Wort neben sich hat. Hiiten aber soli sich die Ubersetzung, 
die den schlichten Leuten „des Hauses, der Gasse und des Marktes" aufs 
Maul sieht, Trivialitaten an solchen Stellen anzuwenden, wo sie ganzlich 
unangebracht sind.

Beispiele, die sich leicht auf andere Falle und Sprachen iibertragen 
lassen, mogen zur Belehrung und Warnung dienen. Hor. od. IV. 1, 23 
delectabere tibiae mixtis carminibus wird der Schuljargon bringen: Du wirst 
ergotzt werden von Tonen, anstatt zu iibersetzen: Du wirst Yergniigen 
finden an Tonen, mit Behagen wirst du die Tonę vernehmen. — Magi- 
stratus, Magistratsperson, anstatt: Beamter, Staatsbeamter. — Pedites, 
Fufisoldaten, anstatt: Fufivolk, Infanterie. — In loco edito atque aperto 
(Caes. b. g. VII. 18. 3), an einem hoher gelegenen offenen Orte, anstatt: 
auf einer unbewaldeten Hohe. — id. III. 19, 1: locus erat castrorum editus, 
der Ort des Lagers war hoher gelegen, anstatt: Das Lager befand 
sich auf einer Anhohe. — bellum inferre, mit Krieg uberziehen, anstatt 
angreifen. — Virg. Aen. IV, 163: Troiana iurentus Dardaniusgue nepos 
Veneris diversa per agros tecta mętu petiere, die dardanisehen Nachkommen 
der Venus eilten durch die Acker aus Furcht nach verschiedenen Hausera, 
anstatt: die trojanische Jugend und der Enkel der Yenus, der Dardanersprofi, 
suchen, zersprengt durch die Acker, erschreckt hier und da ein schiitzendes 
Dach. — Xen. Anab.II, 1, 13 w v£avt<fxs o Jiingling, anstatt: jungerMann. — 
Memor. I, 2, 42 w psiQuxiov, o Knabe, anstatt: mein Jungę, mein lieber 
Jungę. — summae potentiae adidescens, ein Jiingling von sehr grofser Macht, 
anstatt: ein Mann, der trotz seiner Jugend bedeutenden Einflufi besah. — 
Fur das Franzosische finden sich treffliche Winkę zur Vermeidung lehn- 
und notdeutscher Ausdrucke bei Munch, Zur Forderung des franz. Unter- 
richts 2. Aufl. Leipzig 1895, S. 78: la bataille d’Ivry, die Schlacht bei 
Ivry, (st.: von); le chdteau de Blois, das Schlofi z u Blois; lwi dit-il, sagte 
er zu ihm; il luiparła de . . ., er sprach mit ihm iiber; depuis longtemps, 
schon lange; des le lendemain, schon am folgenden Morgen: il powoait 
avoir dix-huit ans, er m ochte achtzehn Jahre alt sein; tant de vertus, 
a lle  d iese Tugenden; des annees de guerre, ja h re la n ger Krieg; peu 
naturel, unnaturlich; peu exerce, ungeubt; il fera ce qu’il pourra, was er 
kann; un grand courage, grofier Mut; une grandę et belle maison, ein grofaes, 
schones Haus. —  Wortlich und gut deutsch zugleich sind folgende Uber- 
setzungen: olxor tjrpor (Horn. od. 6, 183), sie halten Haus; orbis terrarum,
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Erden rund; Hor. od. III, 7, 32: manę difficilis, bleibenur schwierig; III, 10,11 
Penelopen difficilem procis, die schwierig sich zeigte den Freiern; IV, 5, 6 
instar veris, ein Bild des Friihlings. — Gutgewahlte Fremdworter sind: 
Jug. 7, 4 naturam P. Scipionis cognoeit, er durchschaute den Charakter; Sali. 
Cat. 24, 2 pecuniam sun aut amicorum fide sumptam, lieli Geld auf seinen 
oder seiner Freunde Kredit; 24, 3 stupro corporis, Prostitution; 26, 1 si 
designatus foret, gelang es ihm designiert zu werden; 37; 9 ius libertatis 
imminutum erat, sie hatten einen Teil ihrer politischen Rechte veiloien; 
Cic. IX. Phil 3: Non igitur exempla maiorum ąuaerenda, so miissen wir dem- 
nach nicht nach blofśen Pracedenzfallen bei den Yorfahren suchen. Be- 
sonders wird es dann nie ohne Fremdworter abgehen, wenn es sich um 
sin Stiick der engsten Eigenart des fremden \olkes handelt; bei auspicia, 
lectisternium, ogt qccxigp,óę, ver sacrum vei'zichten wir besser auf Ubei- 
setzung, indem wir Uniibersetzbarkeit schlichtweg zugestelien und Worter 
wie Scherbengericht und heiligen Friihling einfach fahren lassen. Mehr 
Beispiele bietet C a u e r , die Kunst des Ubersetzens. Ein Hilfsbuch tur den 
lateinisclien und griechischen Unterricht, Berlin 3. Aufl. 1903 S. 15.

Um den Weg von der wortlichen Ubersetzung zur Ubersetzung, die 
sich so genau ais moglich, aber so frei ais notig halt, im einzelnen zu 
zeigen, fiigen wir aus B a r d t , Yortrag iiber die Ubersetzungskunst (Zeitschr. 
Gymn. Wes. XXXIX Jahrgang 85) den Anfang von Cic. IX Phil. hier an: 
Yellem di immortales fecissent, patres conscripti, ut vivo potius Ser. Sulpicio 
gratias ageremus quam honores mortuo guaereremus. nec vero dubito quin, 
si Ule vir legationem renuntiare potuisset, reditus eius et vobis gratus fuerit 
et rei publicae salutaris futurus. Wortlich: Ich wollte, patrizische und 
plebeische Senatoren, die unsterblichen Gotter hatten es gemacht, dafi 
wir lieber dem lebenden Ser. Sulpicius Dank sagten, ais Ehren fur den 
toten suchten. Ich zweifle aber nicht, dafi wenn jener Mann iiber die 
Gesandtschaft hatte berichten konnen, seine Ruckkehr euch willkommen 
und dem Staate heilsam gewesen ware. — So genau ais moglich, so frei 
ais notig: Ich hatte lieber gesehen, versammelte Yater, die unsterblichen 
Gotter hatten es so gefiigt, dafi wir dem lebenden Ser. S. Dank zu sagen 
hatten, nicht aber auf Ehren zu sinnen hatten fur den Toten. Wenn 
dieser Mann aucli in die Lagę gekommen ware, iiber seine Gesandtschaft 
Bericht zu erstatten, so wiirde seine Ruckkehr fur euch erfreulich, fiir das 
Vaterland heilsam gewesen sein.

In Bezug auf die W ortste llu n g  konnte die Ubersetzungskunst weit 
niehr Vorteil aus dem Originale ziehen, ais es gemeiniglich geschieht. 
Die Grammatik vergewaltigt hier in den meisten Fallen die Ubersetzung; 
®an sieht nur auf das syntaktische Verhaltnis der Worter; nicht aber 
auch auf ihre geschmack- und kunstvolle Gruppierung. Dichterische Uber- 
setzungsvorlagen werden bei der Ubertragung ins Deutsche viel zu sehr 
ihrer Wirkungskraft beraubt, indem man die Stellung der Worter, die der 
Dichter doch in bestimmter Absicht so und nicht anders gewahlt hat, 
durcheinander wirft nach prosaischer Weise. Was von dem Dichter gilt, 
gilt auch von dem eigenartigen Prosaiker, der einen personlich charak- 
teristischen Stil sich ausgebildet hat. In der Stellung der Worter liegt



vielfach die Naivetat einfacher Zeiten oder das Gekiinstelt-Moderne, das 
Packende, das Liebliche, das Blendende, Beriickende und Gesuchte. Und 
dafs unsere deutsche Sprache, besonders seit den Tagen Goethes und der 
Entwicklung unseres Prosastils in den Zeiten der Roman tik, in Yerlegen- 
heit sein sollte, wird man nicht behaupten konnen. Sie hat eine nolv- 
%Qonia an sich, die man ausniitzen sollte zum Yorteil mannigfaltiger Wir- 
kung. AuSerdem ist bei uns die Flexion noch nicht so abgestorben, dafś 
ihr Mangel uns bindern konnte, wie die Franzosen und Englander, in dereń 
Sprache der Flexionsmangel manchem Worte eine ganz bestimmte unver- 
ruckbare Stellung anweist. Auch bei der Wortstellung wird vielfach der 
sprachlicbe Takt entscheiden miissen, wie weit wir gehen diirfen; jeden- 
falls haben wir ein Recht, soweit zu gehen, wie unsere grofśen Klassiker 
es getan, so Goethe in Hermann und Dorothea und in seiner Iphigenie, 
die fiir die Kunst der Wortstellung eine unerschopfliche Quelle bilden. 
Besonders liegen am Anfang und Ende des Satzes oder einer Periode 
starkę rhetorische Wirkungen. Im iibrigen kann man nicht jedes Wort 
bei seinem Ubergang aus der Fremde ins Deutsche an seiner urspriing- 
libhen Stelle lassen, sondern nur dann, wenn es ungezwungen erscheint. 
Jedenfalls aber mufi man sehr rucksichtsvoll gegen die Wortstellung des 
Autoren sein; sonst nimmt man der Ubersetzung ihren schonsten Genufs. 
Denn das Setzen der Worte beim Sprechen lauft doch parallel mit dem 
Denken des Sprechenden, das hier einen ganz natiirlichen, dort einen eigen- 
tiimlich verschlungenen Weg liebt. Es kommt ungemein viel darauf an, 
ob das Subjekt, Objekt, Pradikat oder gar ein Adverbium den Stiitz- und 
Ausgangspunkt des Denkens bildet oder ob nicht stilistische, sondern sach- 
liche Ausgangspunkte vorhanden sind, so daffs etwa der Schriftsteller dem 
naturlichon Verlauf nach von dem Fruheren zum Spateren fortschreitet 
oder aber die umgekehrte Zeitfolge wahlt und von dem der Betrachtung 
naher liegenden Spateren zum Fruheren zuruckgeht.

Auch hier mogen aus den verschiedenen Sprachen einige Beispiele 
Wegweiser sein. Durch Beibehaltung der Wortstellung des Originals ge- 
winnt auch das Deutsche: Virg. Aen. VII, 340 ar ma velit poscatque simul 
rapiatque imentus, Die Waffen wiinsche und fordere zugleich und ergreife 
die Jugend; Sali. Cat. 15, 5 citus modo, modo tardus progressus, hastig bald, 
bald trage war sein Gang (bei Sallust ist die Wortstellung vielfach recht 
originell und deshalb nachzuahmen); Virg. Aen. IV, 134 ostroąue insignis et 
auro, von Purpur strahlend und von Golde. Cauer erinnert an Scheffels 
„an Weisheit schwer und Wein“ . — Fehler sind in Bezug auf Wort
stellung da zu meiden, wo die Gewohnheit der Romer, Griechen, Franzosen 
und Englander von der unsrigen abweicht; so stellen wir nicht is, ibi, 
inde, hac etc. standig an den Anfang; ebensowenig konnen wir die Ne- 
gation bei neque und oide im Anfang des Satzes festhalten, und doch tun’s 
unsere Schiller so gern, wahrend sie an anderen Stellen das stark betonte 
Anfangswort nicht bemerken, z. B. Aen. IV, 666, concussam bacchatur 
Fama per urbem, durch die erschutterte Stadt rast Fama. — Vor allem 
ist bei Homer die Wortstellung zu beachten, die in ungemein natiirlicher 
und unbewufiter Art die naive Betrachtungsweise der altesten Griechen
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wiederpiegelt, wahrend bei Tacitus durch bewuftte Wortstellung auch ge- 
wollte Wirkungen erzielt werden. Die Wortstellung bei Homer bat die 
Ubersetzung von Wiedasch besser getroffen ais die von Yoss. — Fur die 
Wortstellung im Franzosischen ist zu beachten (Munch, Zur Forderung
S. 77/78), dafi die oft weitgehende Koordination der franzosischen Satze 
nicht etwa durch Subordination zu ersetzen, aber weniger fiihlbar zu 
machen ist durch veranderte Folgę der allzu parallelen Wortgruppen. Auch 
ist die Anaphora nicht nachzuahmen. Miinch zeigt, dafi in Yoltaire, Charles 
XII an einer Stelle 83 Satze mit il (— Peter —), sehr viele davon mit il a, 
mehrere andere auSerdem mit Pierre oder le czar beginnen; im Deutschen 
sind hier Umstellungen notig. — Weiteres iiber die Veranderung franzo- 
sischer Wortfolge in deutscher Ubersetzung und iiber die Verschiebung der 
Haupttonstellen bei Munch, Beitrage S. 189 ff.

Viele Fehler beim Ubersetzen werden noch im mer gemacht bei Auf- 
stellung der Bedeutung der W orter. Beim Praparieren wird eine be- 
liebige Bedeutung der Worter gesucht; auch der Lehrer begniigt sich 
wohl damit; die Lexika leisten dabei Vorschub. Anstatt der ersten Be
deutung, um nicht zu sagen Grundbedeutung, nachzugehen und aus dieser 
die Ableitung fur die gerade vorliegende Stelle zu suchen und womog- 
lich selber zu finden, macht man sich die Sache leicht, indem man die 
erste beste Bedeutung einsetzt. Man lafit sich dadurch den interessan- 
testen Teil der Ubersetzungsarbeit, die Bedeutungslehre auszubeuten, ganz 
entgehen und iibt sich nicht genug an Problemen bildendster Art. Wie 
oft konnte man gerade durch die Grundbedeutung der Ubersetzung einen 
frischen und kraftigen Ton geben! Am notigsten ist dieses Zuriickgehen 
auf die erste Bedeutung des Wortes bei den Schriftstellern, die einer 
alteren jugendfrischen Zeit angehoren, und auch bei denen, die in spateren 
Zeiten, wo das Leben des Volkes schon einen arg modernen Charakter 
angenommen hat, zuriickstreben zu jenen natiirlichen Zeiten und die 
alteste Anwendung des Wortes wieder in den Vordergrund stellen. Vor- 
sichtig wird man dagegen sein miissen bei Autoren, die nicht mehr voll- 
kommen der Erstbedeutung des Wortes sich bewufit sind; diesen soli 
man nicht mehr auf- und unterdrangen, ais sie selber sich gedacht haben, 
sondern ihnen die konventionell erstarrte Bedeutung, die das Wort in- 
zwischen angenommen, einfach gonnen. Solchem Wandel der Bedeutung 
and der Sinnverschiebung je nach dem Zusammenhang und den Zeiten, in 
Welchen die Worter Kurs haben, nachzuspiiren, ist ein schones Stiick der 
Ubersetzungsarbeit, das weit fruchtbarer ist ais in etymologische Tiefen 
hinabzusteigen, wo sich von lebendigem Menschendenken nichts mehr zeigt, 
and zu hantieren mit etymologischen Grund- und Wurzelbedeutungen, iiber 
welche die Sprachwissenschaft selber noch nicht im Reinen ist. Die Etymo
logie eines Wortes sollte vielmehr dazu dienen, Worter, die der Schiller 
bereits kennt oder noch einmal in seinen Schulschriftstellern kennen lernen 
wird, zueinander in Beziehung zu bringen, zu Gruppen und kleinen Fa- 
aiilien zusammenzuschliefien, die sich gegenseitig beleben und in denen 
ein Wort das andere erklart und in hellerer und allseitiger Beleuchtung 
erscheinen lafśt. Man verkennt aber das Wesen der einzelnen Sprache
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und das Yerhaltnis zweier Sprachen zueinander vollkommen, wenn man 
meint, die Grundbedeutung fremder Worter in allen Fallen in einem  be- 
stimmten deutsehen Worte gewissermahen einfangen zu konnen, und 
glaubt, dafs dem Worte der fremden Sprache ein fur allemal ein Wort 
der deutsehen Sprache entspreche und gleichsam kongruent mit ihm sei; 
man wird vielmehr die Hauptbedeutung eines fremden Wortes in einem 
deutsehen Satze geben miissen, aus dessen zusammenfassendem Uber- 
schauen sich die Gesamtbedeutung und die Einzelanwendung fur bestimmte 
Falle besser ergibt ais aus einem zusammengezwangten Worte, das man 
fur alle Falle bereit halten mochte. Fiir die fremde Sprache liegt in 
einem einzigen Worte nicht selten ein umfassendes Begriffsmaterial, das 
sie mit einem Blick ubersieht und in einem Worte ausdruckt; die deutsche 
Sprache wird aber dafiir mehrere Begriffe und Worte gebrauchen, die 
erst zusammen das ausmachen, was die andere Sprache in einem Wort 
empfindet. Auch das umgekehrte Yerhaltnis wird vorkommen. — Wie 
man aus der Zusammenstellung von ganzen Wortgruppen klarend und be- 
lebend auf das Einzelwort hinwirken und dadurch dieses fur die Uber- 
setzung fliissig machen kann, habe ich in meiner griechisclien Wortkunde 
im Anschlufs an Xenophons Anabasis (2. Aufl. Berlin 1886) klar zu machen 
gesucht S. 57 zvyyavm ziróg, ich tre ffe , erreiche etwas; zvyycevta naęmr, 
es tr ifft  sich; macht sich so, dah ich zugegen bin, ich bin zufallig zu- 
gegen; zvyóv, wenn es sich so tr ifft , zufallig, vielleicht; rj zźyrj, der Zu- 
fall, die Schicksalsfiigung, das Gliick; tmuytlr, das Ziel gliicklich (treffen) 
erlangen; gliicklich sein; tuytaOai zvzvyeiv, Gliick wiinschen; 
der gliickliche T re ffe r , der gliickliche Erfolg. — Wie wir im Deutsehen 
der Umschreibung bediirfen, um den Vollbegriff klar zu machen, vgl. 
ebenda S. 27 analog, in voller Entwicklung stehend, im Jiinglingsalter; 
wqk („die Zeit, wo etwas in voller Entwicklung steht" — Lenz, Herbst), 
die Jahreszeit, die Tageszeit, die Zeit. — S. 19 rjyela&ai h m ,  jemanden 
(ais Wegweiser) fiihren; jemandem den Weg weisen. — rj óro-ywęiu, die 
ungiinstige Beschaffenheit des Ortes; im Griechisclien e in  Wort, im 
Deutsehen ihrer drei. — Wie der Bedeutungswechsel fiir die Ubersetzung 
zu verwerten ist, zeigt das Wort intermittere, wortlich: dazwischen schicken; 
1. tr. (mit dem Objekt, das dazwischen geschickt wird) dazwischen legen, 
liegen lassen, z. B. triduum, 3 Tage vergehen lassen. 2. intr. (unter still- 
schweigender Erganzung von „Pause, Zeitraum, Zwischenraum") aussetzen, 
pausieren, z B. quo flumen intermittit, wo der Fluh (intermittiert) einen 
Zwischenraum laht. 3. neue transitive Bedeutung =  eine Pause dazwischen 
treten lassend unterbrechen =  unterbrechen, aussetzen; z. B. proelium 
paulisper i., das Gefecht eine kurze Weile aussetzen. — Wie man durch 
das Zuriickgehen auf die Erstbedeutung zu den trefflichsten Ubersetzungen 
gelangen kann, zeigt C a u e e  a. a. O. S. 26 f. an &sp,ig, dem er die Aus- 
gangsbedeutung „natiirlich" gibt, und an ócupónog, „derjenige, dessen 
Handlungsweise man sich nur durch Annahme einer gottlichen Einwirkung 
erklaren kann.“ Mit solchen Erklarungen kommt man weiter ais mit dem 
Vielerlei des Lexikons, in dem die Schiiler manchmal ganz aufierlich 
suchen. — Fiir das Franzosische warnt Muncii, Yermischte Aufsatze
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S. 172 f. vor dem Hangen ani einmal gelernten W ort und zeigt, wie fal s cli 
z. B. oft triomphe, epogue, conduite, parcourir und regret gebraucht werde. 
„So wortlich, ja so buchstablich Triumph fiir triomphe einzutreten sclieint, 
so wohnt in Wirklichkeit doch dem deutsclien Worte das Moment kund- 
gegebener stolzer Freude bei, was bei triomphe keineswegs mit Notwendig- 
keit der Fali ist; dessen Sinn ist oft kein anderer ais der des O bsiegens, 
und mit dem einfachen Sieg wird es oft ani richtigsten wiedergegeben. 
In ahnlicher Weise tragt epogue nicht entsprechend dem deutschen Worte 
stets den Sinn von W endepunkt, eigentum lichem  Zeitpunkt oder 
Zeitabsch n itt in sich, es ist oft durch ein schlichtes Zeit ani ange- 
messensten wiedergegeben. Fiir conduite tritt Betragen mit Unrecht 
auf, wo Verhałten, und wiederum, wo Benelimen oder wo H altung 
oder A u ftreten  oder Fiihrung der angemessene Ausdruck ware. Mit 
dem ersterwahnten Worte wiirde oft in einen falschen Ton iibergegangen, 
der besser z. B. fiir die Schulsphare pafite, ais fiir das grofśe offentliche 
Leben. Fiir parcourir durchlaufen zu sagen, wo nur durcheilen  der 
angemessene Ausdruck ware, hiefie einen ahnlichen Fehler begehen. Fiir 
regret ist Bedauern oftmals viel zu schwach, da das Moment eines schmerz- 
lichen Vermissens, wehmiitigen Riickblicks, leiser Reue darin zu liegen 
vermag “ So geht’s auch in andern Sprachen. Wem wird nicht immer 
wieder ganz unbehaglich zu Mute, wenn er virtus ais Tugend iiberall 
wiederkehren sieht? Auf der unteren Stufe mag diese Bedeutung gelernt 
werden; aber mechanische Treue gegen diese Bedeutung wird auf der 
Oberstufe eine Art von Untreue gegen echtes und natiirliches Deutsch; 
hier wird der Schiiler einsehen miissen, dafi mrtus einen spezifisch romischen 
Begriff darstellt, der alle lobenswerten Eigenschaften des Mann es im 
besten Sinne des Wortes zusammenfafst. „ M an n h a ftigk eit, mann- 
hafte Gesinnung, T apferkeit, V orziige“ werden daher die blasse 
Tugend ersetzen. AaAoę xal aya&óę ist der vollkommene Mensch und 
Burger sowohl nach der korperlichen wie geistigen Seite. Die Englander 
haben ihr gentleman dafiir. Der Deutsche mu fi suchen je nach dem Zu- 
sammenhang den Yollbegriff zum Ausdruck zu bringen. Vergleiche die 
anregenden Worte iiber fides, das fiir den Romer einen ganzen grofien 
Begriffsinhalt in Erregungszustand setzt, wofiir wir Deutschen eine reiclie 
Fiille von Wendungen suchen miissen, bei K e l l e r , Die Grenzen der Uber- 
setzungskunst. Programm, Gymnasium, Karlsruhe, 1892. S. 7. — Zur 
richtigen Wahl treffender Bedeutung gehort es auch, dafi sinnłiche 
D arstellungen und b ild lich e Ausdriicke in der Ubersetzung reclit 
zum Ausdruck kommen; die alten Sprachen, besonders die griechische 
Sprache, empfanden die Worter noch vielfach in der vollen gegenstand- 
lichen Frische unverkiimmerter Jugend. Wort und Sache standen in 
festerer Gemeinschaft. In den modernen Sprachen, auch in der deutschen, 
ist aber ein Verblassungsprozei3 vor sich gegangen, der nicht zu weit 
gehen darf. Sinnłiche Kraft und plastische Darstellungsgabe sollon wir 
uns lebendig erhalten und, wo sie verloren zu gehen droht, retten, soweit 
sie noch zu retten ist. Dazu kann rechte Ubersetzungskunst das Ihrige tun, 
indem sie alles leben lafit, was Leben in sich tragt, und der deutschen
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Sprache aus der Fremde Kraft zufiihrt durch das Bestreben, den Eindruck 
sinnlicher Fiille und Ansehaulichkeit in ihr zu verstarken. Ist es nun 
auch manchmal nicht moglich, dieselben Bilder und Metaphern im Deutschen 
anzuwenden wie in der Fremdspracbe — ahnliche werden wir in den 
meisten Fallen finden konnen, wenn wir uns nur ernstlich darum bemiihen 
und nicht allzu angstlich und zimperlich vor kraftigen Verbindungen 
zuriickschrecken. Wo uns aber das nicht gelingt, sollen wir das BewuM- 
sein uns und den Sehulern erhalten, da 6 wir an einer Grenze der Uber- 
setzungskunst angelangt sind, die uns aufmerksam macht, dafi niemals 
Original und Ubertragung sich vollig decken konnen. Dann wird den 
Sehulern klar werden, wie oberflachlich das Gerede derer ist, die Uber- 
setzungen der alten Klassiker fiir ebenso vollwertig halten wie die Originale. 
— Beispiele werden das Gesagte erlautern. Bei Bildern und Metaphern 
werden wir scheiden miissen. Zunachst haben wir Falle, wo sich fremde 
und deutsche Sprache decken; der Regeln bedarfs hier nicht. Sodann 
lin den sich Falle, wo dieselben Metaphern nicht in den beiden Sprachen 
vorhanden sind. Hier miissen wir versuchen, ob nicht ahnliche metaphorische 
Wendungen sich finden lassen. Das ist moglich in folgenden Beispielen; 
Cat. mai. 11, 38 aetas non subito fran gitu r, sed diuturnitate extinguitur, 
Der Mensch verfa llt  nicht auf einmal, sondern verkom m t allmahlich. 
Sali. Cat. 14, 2: quicunque bona patria lacer-anerai, wer sein vaterliches 
Vermogen verschleudert. hatte. Cic. pro Sulla 19,53: ardet acerrime 
coniuratio, hat ihren Hohepunkt erreicht. Yirg. Aen. VII, 804: f lor en- 
tis aere caternas, die erzschim m ernden Scharen. Liv. 42, 42: circum- 
agetur hic orbis, dies B latt wird sich wenden. — Bei den Romern fliegen 
die gebratenen Tauben nicht umher, sondern Schweinebraten gehen dort 
spazieren. Petron. 45; dices hic porcos coctos ambulare. — Franzosisch: 
L ’esprit de haine et de nengeance s ’ alluma, erw achte ( G u i z o t , Etude sur 
Washington). An anderen Stellen wird man suchen miissen, fremde, allzu 
starkę Metaphern in der deutschen Sprache abzumildern. Caes. b. g. VI, 
26: ab eius summo sicid palniae ramigue late d i f fu n d u n tu r ,  an der 
Spitze verzw eigt sich das Horn in schaufelformigen Auswiichsen in die 
Breite. eod. III, 6: kostium copias f u n d e r e , aus dem Felde schlagen. 
Virg. Aen. II, 17: ea fama ragatur,  wie das Geriicht geht. Hor. od. III, 
6, 20: clades in patriam populumgue fluxit, hat sich der Stroni des Ver- 
derbens ergossen iiber Land und Volk. — Sali. Jug. 27,2 : profecto omnis 
intidia prolatandis consultationibus dilapsa  for et, so wiirde sich durch 
Verzogerung der Beratungen alle Gehassigkeit verloren  haben. Jug. 28, 1: 
Jugurtha (juippe cui llomae omnia venum ire in animo haeserat,  weil in 
ihm die Uberzeugung fest gew urzelt war.

Schliefilich haben wir Falle, in denen sich in der deutschen Sprache 
das Bildliche nicht wiedergeben laht; hier miissen wir entweder ganz ver- 
zichten oder durch eine anders geartete, wenn auch nicht bildliche Wen- 
dung Ersatz suchen. Horn. II. II, 381: vvv 6’ eoyeag’ sal SsTnror i'va 
gwdywper Agrjct, doch nun gehet zum Mahl, dafs wir den hitzigen Kampf 
beginnen. II. XVII, 210: "Exiogi <?’ founas’ tsńys sal ynut, óv ós pir 
Agrję dsiróę, swdhoę, um Hektors Leib legte er die Waffen; es fuhr in
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ihn hinein der hitzige Geist des Ares. Hor. od. I, 1, 25: manet sub Jove 
frigido venator, es nachtigt unter kaltem Himmelsdach der Jager. od. I, 
22, 19—20: quod latus mundi nebidae malusgue Juppiter urguet, wo auf 
der Welt ein Nebelmeer und boser Himmel lastet. od. I, 7, 22 — 23: uda 
Lyaeo tempora populea fertur vinxisse corona, soli er bekranzt haben seine 
weinfeuchten Schlafen mit einem Pappelnzweig. od. IV, 15, 21— 22: non 
qui profundum Danubium bibunt, edicta rumpent Julia, die das Wasser des 
tiefen Donaustromes trinken. — G u i z o t , Etude sur Washington: les croyances 
religieuses se marient, verbinden sich innig. Zur Ubersetzung von Bildern, 
Metonymie und Synekdoche, von Wortfiguren, Wort- und Sinnspielen vgl. 
B o n ę , Wie soli ich iibersetzen? Dusseldorf 1890. S. 33 und 34.

Auch rechte M annigfa ltigkeit des Ausdrucks darf guter Uber
setzung nicht fehlen. „Wer dolmetschen will, mu£ grofien Vorrat an 
Worten haben, dah er die Wahl konne haben, wo e in s an allen Orten 
nicht lauten will" (Luther). Der fremde Text wird zunaelist mit seinen 
synonymischen Wendungen AnlaS geben, dafi wir unsern Wortvorrat 
uberschauen und uns unseres latenten Reichtums mehr und mehr be- 
wuht werden. Die Synonyme zu kennen, zu verstehen und durch ihre 
richtige Verwendung die Mannigfaltigkeit des Originals zu erreichen ist 
eine neue wichtige Aufgabe der Ubersetzungskunst, die besonders bei 
Dichtern und rhetorischen Schriftstellern schoner Losung bedarf. Syno
nyme sind aber nicht nur in deutscher Ubersetzung da angebracht, wo 
sie im fremden Texte sich finden, sondern auch da, wo der fremde Autor 
dasselbe Wort wiederholt anwendet, aber an der einen Stelle in dieser, 
an der andern in jener Modifizierung; in solchen Fallen ist zu beachten, 
welchen Teil des Wortinhaltes der Autor jedesmal im Sinne gehabt; man 
rnuh nachforschen, was die umgebenden Worter oder die umgebenden 
Satze dem mehrfach wiederkehrenden Worte fiir eine Begriffsbeleuchtung 
geben; das ist ein tiichtiges Stiick Gedankenarbeit fiir den Schuler, der 
vorwarts und ruekwarts zu schauen hat und das Ganze erfaht haben mu fi, 
bevor er dem einzelnen Worte die richtige deutsche Gewandung geben 
kann. Solche Arbeit erfordern vielfach auch die fremden Partikeln, vor 
allem die griechischen, die den Satzen eine aufierordentliche Feinheit und 
Fulle des Gedankens und der Yorstellungen verleihen, die wir im Deutschen 
mit ein und demselben Worte gar nicht wiedergeben konnen. Wechseł in 
der Wahl der deutschen Worte ist jedoch nicht angebracht bei den stereo- 
typen Beiwortern des Epos, dereń ruhige Wiederkehr die epische Ruhe 
befordern soli und deshalb nicht zu storen und zu andern ist.

Mannigfaltigkeit und Fulle kommt so z. B. in die Ubersetzung, wenn 
wir Synonyme wie timor (tadelnswerte) und metus (berechtigte) Furcht, 
fructus (Baumfrucht) und fruges (Feldfriichte, Saaten), cerno (scheiden, 
sichten, unterscheiden) und video (sehen, Augen haben) gut auseinander- 
halten; z. B. videns non cernebam, ich war mit sehenden Augen blind. — 
Pauper, inops, egens (egeo) mogen sich in folgenden Beispielen zeigen: 
Hor. od. I, 1, 18: indocilis pauperiem pati, er lernt nicht in sein beschei- 
denes Los sich fiigen; Hor. Ep. I, 2, 56: semper avarus eget, stets ist der 
Geizhals ein Hungerleider. Ep. I, 10, 11: Pane egeo, ich hungere nach Brot;
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od. II, 14, 12: sive inopes erimus coloni, oder mogen wir bettelarme Tage- 
lohner sein; od. III, 16, 28: magnas inter opes inops, zwischen grofien 
Schatzen ein armer Schelm. — Wo keine Synonyme stehen, soli der 
Wechsel des Ausdrucks die Ubersetzung in all den Farben spielen lassen, 
die der Reich tum unsrer Sprache zu bieten vermag. Munch, Yermischte 
Aufsatze S. 181: guicongue, jeder, welcher; jeder, der; jedermann, der; 
wer auch nur; wer immer; wer je. Das lateinische Wort res ist das beste 
Beispiel, zu welcher Mannigfaltigkeit ein einziges Wort der fremden 
Sprache Anlafa bieten kann: Tat oder Gedanke, Forderung oder Zuge- 
standnis, Absicht oder Wirkung, Nachricht oder Annahme, Hoffnung oder 
Befiirchtung, Plan oder Erfolg, Gegenstand oder Verhaltnis, Teił oder 
Ganzes, Zweig des Wissens oder Wissenschaft, einzelner Fali oder Total- 
beziehung und eine ganze Anzahl anderer Bedeutungen kann das Wort res 
haben. Auch das lateinische ipse (amóg) fordert zu mannigfaltiger Uber
setzung heraus; nur auf einige mochte ich hinweisen: eben, gerade, genau, 
prazis, eigentlich (ipsa rirtutis vis), entscheidend (in ipso articulo temporis), 
rein (species ipsa rirtutum), schon, bloft (ipsa multitudo), sogar (rirtus 
ipsa conternnitur), unmittelbar (ad ipsum litus), voll, ganz (regio ipso ornatu 
incessit), wirklich (in ipsa pugna). Yergleicht man damit, was Munch, 
Yermischte Aufsatze S. 183 iiber meme bietet, so erkennt man, dafi in 
sprachvergleichender Ubersetzungskunst noch manche Arbeit liegt, die des 
Schweifies der Edlen wert ist. — Schon im Vorhergehenden ist darauf 
hingewiesen, wie vielfach stillschweigende Zutat des fremden Textes im 
Deutschen zu wirklichem Ausdruck kommen mula. Das ist in den vielen 
Fallen notig, in welchen wir zum Hilfsmittel der erklarenden U ber
setzung greifen miissen, besonders dann, wenn die fremde Sprache knapper 
angelegt ist in ihren Ausdrucksmitteln und armer ausgestattet ais die 
reiche deutsche Sprache. Im fremden Texte hat man vielfach zwischen 
den Zeilen zu lesen; das soli man von dem, der sich mit einer Uber
setzung abfinden muń, nicht verlangen. Nun darf man jedoch nicht zu 
weit gehen und mu£s weise und taktvoll Mali halten: wo die Kiirze aus 
der Armut und der Eigenart des fremden Idioms entspringt, ist erweiternde 
Ubersetzung angebracht; wo aber der fremde Autor mit der Kiirze eine 
bestimmte Absicht und bestimmte Zwecke verbindet, wo er einen wesent- 
lichen Eindruck erzielen will, da miissen wir uns derselben Kiirze be- 
flei&igen. Auch der Satzbau kann uns unter Umstanden zwingen er- 
klarende Ubersetzung zu wahlen, wo etwa die Zeitstufe oder die Modi in 
der fremden Sprache nicht geniigend so zum Ausdruck kommen, wie es 
die deutsche Sprache gewohnt ist, oder wo die fremde Konstruktion so 
knapp und eigenartig (z. B. beim ablativus absolutus) ist, dafi eine ahn- 
liche Wiedergabe in der deutschen Sprache einfacli zu den Unmoglich- 
keiten zu rechnen ist. Andrerseits werden in der deutschen Sprache ge- 
wisse Kiirzungen, Auslassungen, Yereinfachungen notig werden, wo die 
fremde Sprache breiter ais die unsrige angelegt ist. Beispiele mogen auch 
hier erlauternd helfen: Erklarende Ubersetzung ist vielfach notig bei sub- 
stantivierten Adjektiven aller Geschlechter im Lateinischen und Griechischen. 
Yarium et mutabile semper femina, ein wechselndes und veranderliches
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W esen ist das Weib; utrique, beide Parteien; uxorius, ein Weiberknecht. 
— Auch die Prapositionen (im Griechischen noch mehr ais im Lateinischen) 
bedurfen erklarender Ubersetzung. Virg. Aen. IV, 527: Sornno positae sub 
nocte silenti, im Schlaf gelagert unter dem Mantel der schweigenden Nacht; 
Caes. b. g. II, 30, 4: prae magniłudine corporum suorurn, im V erg le ich  
zu der Grofie ihrer Korper. Xen. Anab. 1, 9, 5: slg róv nólepor 1'oya,
die auf den Krieg hinzielenden Arbeiten; av« sgctroę, bis zur hochsten 
Anspannung der Kraft, aus Leibeskraften; Protag. 323a: diu óixatoavviqę 
tercet, xal Gu>(j,Qoavrrfi, auf den Pfaden der Gerechtigkeit und der Vernunft 
wa>ndeln. — Die lateinischen Pronomina is, hic, ille bedurfen ebenfalls viel- 
fach eines erklarenden Zusatzes: Mann, Frau, Person oder des Ersatzes 
durch den vollen Eigennamen; im Neutrum: Fali, Umstand, Plan, Erschei- 
nung, Geschichte, Tatsache etc. — Auch Munch, Vermischte Aufsatze 
S. 193 weist auf Einschiebungen von allerlei verbindenden; vermittelnden, 
verdeutlichenden Wortern, Wortchen oder auch Wortgruppen hin. Z. B.

suwant sa pente, seinem natur liche n Hangę folgend; wie grandę attente 
s’attacha a lui, heftete sieli an seine Person (vgl. oben is, hic, ille). In 
zahlreichen Fallen empfehle sich dringend die Zugabe gewisser Adverbien 
oder Konjunktionen, z. B. ce peuple en apparence et quelque temps ( ) en
effet si unanime, auch; n’exigeant rien de ceux qui ( ) auraient refuse,
doch nur. U faut que la democratie se sent airnće et ( ) contenue, dabei
doch, doch auch. Die von Munch angefiihrten Falle lassen sich fast 
samtlich auf die alten Sprachen libertragen. — Hierher ist auch zu rechnen 
die Verwendung des lateinischen Plurals fiir deutsche Abstrakta: mentes 
hominum, Denkungsart; his moribus, bei dem jetzigen Zeitgeiste; angores, 
Melancholie; adiones, Amtsfiihrung; intae rationes, Lebensplan. Andrerseits 
gehort hierher die durch den Plural vollzogene Verkorperung von fremden 
Abstrakten zu sinnlichem Begritf und sinnlicher Erscheinung: audaciae, 
kiihne Aufierungen; mortes, Todesfalle; quietes, Erholungsarten; omnes custo- 
diae, jede Art von Kontrolle, Uberwachung; Cat. m. 6, 17: Non relocitatibus 
res magnae gerunter, grohe Taten geschehen nicht durch schnelle Beine; 
novitates, neue Bekanntschaften; formidines, Schreckbilder; satietates, Augen- 
blicke der Sattigung. Franzosisch ahnlich: de plus hautes fcweurs, Gnaden- 
gaben. — Dagegen wird Kiirzung fremder Breite angebracht sein gegen- 
iiber dem Schwalle und den Superlativen der romanischen Sprachen. Die 
lateinischen Superlative, besonders bei Cicero, mogen schlecht und recht 
im Deutschen sich mit einem Positiv begniigen. Die Fiille der Konstruk- 
tionen mit rideor, puto. existimo mag im Deutschen durch ein bescheidenes 
wohl wiedergegeben oder in den Modus gelegt werden; sie kann mancli- 
roal ganz fortbleiben. Stellen wie Cic. de imp. Pomp. 11: testis est Italia 
~~; testis est Sicilia — ; testis est Africa — ; testis est Gallia — ; testis est 
Nispania — ; testis est iterum et saepius Italia werden im Deutschen an 
Wirksamkeit gewinnen, wenn man sich die Anaphora schenkt und Schlag 
auf Schlag die Eigennamen folgen lafst. — Aus dem Franzosischen fuhrt 
Munch a. a. O. S. 194 ff. vier Falle der Kiirzung bei et, gewissen Hilfs- 
verben, dem Demonstrativpronomen und dem Artikel an, die auch fur 
andere Sprachen anregend sind: a. un Źtat cUmocratigue et naissant, ein
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junger, demokratischer Staat. b. t-enir und aller. Les idees philósophigues 
mnrent s’associer, verbinden sich. c. j ’ai cette confiance que das Vertrauen 
babę ich (oder sov ie l Yertrauen habe ich; vgl. dazu illud pro certo dicere 
licet, das (soviel) lafit sich mit Bestimmtheit behaupten). d. U montra un 
grand courage, er zeigte grofien Mut. l’or, la soif, Gold, Durst.

Ferner wird es sich die Ubersetzung nicht entgehen lassen, an an- 
gemessenen Stellen eine „Y ersch iebung des G ew ichts“ vorzunehmen, 
die syntaktischen Beziehungen zu verandern, z. B. die Trennung eines 
Attributs von einem nominalen Begriff und die Anlehnung an einen an- 
deren vorzunehmen, eine Wortart der fremden Sprache in eine andere 
Wortart der deutschen Sprache uberzufiihren oder im Satzbau Nebenord- 
nung und Unterordnung, abhangiges Satzglied und regierenden Satzteil 
oder auch ganze Periodenglieder zu vertauschen. Und schliefilich wird 
es auch darauf ankommen, ein Wort in einen Satz aufzulosen oder einen 
Satz in einem Worte zusammenzudrangen. In dieser Beziehung ist der 
Unterschied zwischen den alten Spraclien und der unsrigen besonders in 
die Augen fallend an den Stellen, wo jene ganze Satze gebrauchen, um 
etwas auszudriicken, was im Deutschen ein kurzes Abstraktum in sich 
schliefit, wo wir durch Wortbildung ganze Denkoperationen zu einem Worte 
verdichtet haben. Andrerseits wird sich die Ubersetzung stets daran zu 
erinnern haben, dalii es auch Falle gibt, wo wir ein einzelnes Wort der 
fremden Sprache in einen vollstandigen deutschen Satz auseinander zu 
ziehen haben. Vor allem fiihrt der Reichtum der fremden Sprachen an 
Partizipien diese Notwendigkeit oft herbei, womit dann nicht selten weitere 
kunstvolle Verschiebungen der Konstruktion verbunden sind, die grofie 
Miihe machen, aber auch zu Ergebnissen fiihren, die der Miihe wert er- 
sclieinen. Besonders stark wird die Verschiebung des Gewichtes dann 
hervortreten, wenn wir Perioden in mehrere selbstandige Stiicke zerlegen 
miissen, was bei der Neigung unserer Sprache zur Nebenordnung haufig 
vorkommen wird, aber trotzdem nicht ubertrieben werden darf, damit man 
nicht ins Extrem verfalle. Beispiele werden das Erorterte klaren:

Verschiebung von Substantiv und Adjektiv: Cic. Cat. m. 8, 26; vir- 
tutum studia edles Streben. P. Rosc. Am.: natura pudorgue rneus, meine 
naturliche Schiichternheit. Corporis dolores, kbrperliehe Schmerzen. Alterae 
eodem exemplo tabulae testamenti, eine gleichlautende Abschrift des Testa- 
ments. Legatorum tarditas, eine langsame Gesandtschaft. Yerschiebung 
von Adjektiv und Adverb: omne inde tempus, jeder von nun an eintretende 
Augenblick. Inter duo simul helia, wahrend zweier zusammentreffender 
(gleichzeitiger) Kriege. — Verschiebung des Attributs von einem Nomen 
zum andern; Cic. p. Mur. 2, 3: Catoni mtam ad certam rationis norman deri- 
genti, der sein Leben nach der Richtschnur einer bestimmten Theorie 
einrichtet. Meln- Beispiele bietet C a u e e , a. a. O. S. 102. — Verschiebung 
von Substantiv und Attribut: Sali. Jug. 18, 8: Numidae ągrestes, numidi- 
sche Bauern. 17, 4 declwis latitudo, breite Senkung. Verschiebung ver- 
baler und nominaler Fassung: Aen. IV, 175: mohilitate viget, Beweglichkeit 
ist ihr Leben. — Verschiebung des fremden Particips: Liv. 31, 24, 11; 
cohortatus, ut se intuentes pugnarent, da fi sie beim Kampfe auf ihn blicken
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sollten. Vgl. das Partizip bei Tvy%avu>, kar&cćrco etc. — Caes. b. g. II, 9, 1: 
ut impeditos aggrederentur, um sie in nicht kampfbereitem Zustande an- 
zugreifen. IY, 12, 2: ita perterritos egerunt, sie jagten sie in solcher Ver- 
wirrung vor sich her. — Yerschiebung von Substantiven: Liv. 31, 14, 10: 
Irritatio animorum ea prima fuit, das war das erste, was die Gemiiter 
erregte. Caes. b. g. V, 49, 7: castra angustiis viarum quam maxime potest 
contrahit, er gab dem Lager dadurch, dafś er die Gassen desselben schmal 
machte, einen moglichst geringen Umfang. Hieher wiirde auch gehoren 
das Einsetzen der deutschen Substantiva auf ung fiir franzosische Infinitiv- 
wendungen oder ^we-Satze; Munch a. a. O. S. 198, das Vervollstandigen 
von franzosischen ausrufartig auftretenden Appositionen zu wirklichem 
Satz: Question de droit et d’hommes en effet, es war das wirklich eine 
Pragę. — Auch auf die Verschiebung der Zeiten wird zu achten sein: 
lateinisches Fut. II im Nebensatz wird deutsches Perfekt, lateinisches oder 
franzosisches Futur deutsches Prasens, da dieses von altersher unser eigent- 
liches Futurum ist. Ebenfalls darf man sich die rechte Ausnutzung im 
Gebrauch der Tempora in den fremden Sprachen fiir treffende deutsche Uber- 
setzung nicht entgehen lassen. Das franzosische Imparfait und Passe defini 
mui3 sich in den meisten Fallen in der deutschen Ubersetzung unter- 
scheiden; ebenso lateinisches Imperfekt und Perfekt und grieehisches Im- 
perfekt, Aorist und Perfekt. — Die Yerwandlung von Partizipialkonstruk- 
tionen in ganze Satze beim Abl. abs. und Partie, coni. ist im Lateinischen 
und Griechischen bekannt. Nicht so bekannt ist die Verschiebung von 
regierendem und regiertem Glied: Cat. 11, 2: ille rera ma nititur, huic quia 
bonae artes desunt, dolis atque fallaciis contendit, diesem felilen die guten 
Eigenschaften, so dafs er mit List und Trug arbeitet. Ahnliche Falle 
haben wir im Franzosischen (Munch a. a. O. S. 197), wo aus der Apposition, 
aus Partizipien, aus dem Gerondif, aus adverbialen Ausdriicken, aus 
Konjunktionen, aus attributivem Adjektiv und aus substantivischem Objekt 
oder Subjekt ganze Satze hervortreten. Einige Beispiele mogen zur Er- 
lauterung dienen: Par la fortunę la plus rare tout se reunissait donc, es 
war ein seltenes Gliick, da fi. — Aussi ,  ąuand ce jour arrim, quand le 
roi George, so kam es denn, dals. — Les torts d’un merite insuffisant, was 
aus unzulanglicher Kraft verfehlt wurde. Viel Miihe verursachen bei 
der Ubersetzung die lateinischen ineinander geschalteten Relativsatze und 
langen Perioden. Auseinanderschieben oder parenthetisches Einschieben 
fiihren hier am leichtesten zur Losung. Vgl. Caueb 121. Liv. 31, 9, 5: 
Cum dilectum consules haberent pararentque quae ad beltum opus essent, 
ciritas religiosa, in principiis maxime nororum bellorum, supplicationibus ha- 
bitis iam et obseeratione circa omnia pulninaria facta, ne quid praetermitte- 
retur, quod aliguando factum esset, ludos Jovi donumgue vovere consulem, 
cui prorincia Macedonia erenisset, iussit: Die Konsuln waren dabei, die Aus- 
hebung zu veranstalten und die notwendigen Vorbereitungen fiir den Kri eg 
zu treffen; die Bittfeste hatten schon stattgefunden und in allen Tempeln 
waren Gebete gesprochen worden: aber die Gemeinde verfuhr, besonders 
beim Beginn eines neuen Krieges, mit peinlicher Gewissenhaftigkeit. Um 
daher nichts zu unterlassen, was jemals geschehen ware, beschlofi sie usw.

Dr. Ad. M atth ias, Prakt. Padagogik. 2. Aufl. 7
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Wie auch im Franzosischen die Konstruktionen geandert und einer ge- 
wissen Abstufung unterworfen werden miissen, zeigt Munch, Zur Fór- 
derung S. 79 f.

Die Anweisungen, die bisher gegeben sind, liefien sich noch um 
Einzelheiten zahlreich vermehren; doch ist erschopfende Darstellung nicht 
die Aufgabe praktischer Padagogik, die den Einzelfachern manches iiber- 
lassen m u ł Nur Anregung will sie geben, damit in Ankniipfung an Ge- 
gebenes Neues gefunden werde und in lebendiger Anwendung eine Auf
gabe fortlebe, bei der in einzelnem Falle immer frische gute Gedanken 
erwachsen, die dem Schlendrian beąuemer Ubersetzungsart entgegen- 
arbeiten. Ais selbstverstandlich ist vorausgesetzt, dala die Yorschriften, 
welche in den neuen Lehrplanen, nicht nur in Preufsen, sich finden, auch 
uberall beherzigt werden. Dahin gehort, dafi man Yorbereitung auf neue 
Schriftsteller in den unteren und mittleren Klassen zunachst stets in der 
Klasse anstelłen lafit und erst nach langerer gemeinsamer Ubung diese 
Arbeit den Schiilern uberlafit; ebenso wird man auf der oberen Stufe in 
schwierige Schriftsteller durch gemeinsame Vorbereitung sich hineinarbeiten 
und in allen Fallen grofie Schwierigkeiten, die dem studierten Philologen 
noch Kopfzerbrechen machen, niemals den Schiilern alłein zu losen iiber- 
lassen. Tut man es dennoch, so macht man sich nur gegenseitig etwas 
weis, wenn man glaubt selbstandige Schiilerarbeit vor sich zu haben. 
Schriftliche Schuliibungen werden von Zeit zu Zeit den Prufstein bilden, 
wie weit Fahigkeit und Selbstandigkeit der Schiller gediehen ist. Gewisse 
Abschnitte oder ein grofieres Ganzes werden wiederhołt; Ubersichten des 
Inhalts und der Gliederung herausgearbeitet; auf der oberen Stufe wird 
das Yerstandnis auch fur die Kunstform des Prosaikers oder Poeten an- 
gebahnt. Ferner ist geschickte Auswahl zu treffen; damit verbinden sich 
knappe Zwischeniibersichten des etwa nicht Gelesenen, um den Zusammen- 
hang festzuhalten. Die Wahl der Schriftsteller wird durch die Alters- 
stufe bedingt und durch den Zusammenhang mit dem sonst in der Klasse 
betriebenen Unterrichtsstoff. — Zum Schlusse kehren wir noch einmal zu 
der Regel zuriick: so wortlich ais moglich, so frei ais notig. Die Schul- 
iibersetzung soli also genau sein, mui aber dennoch die Yerschiedenheit 
beider Sprachen so scharf wie moglich hervortreten lassen. Um das N otig 
und das M oglich  auszugleichen, macht man in zweifelhaften Fallen die 
Probe auf die U bersetzung. Um festzustellen, ob nicht allzu frei iiber- 
tragen ist, lasse man den gewonnenen deutschen Satz ins fremde Idiom 
zuruckiibersetzen. Und wenn dann etwa andere fremde Worter, Wen- 
dungen und Satze naher liegen ais das, was der fremde Text wirklich 
bietet, dann setze man noch einmal an und andere, bis die Probe befrie- 
digend ausfallt.

Zum Schlusse noch einige praktische Anweisungen, welchen Weg die 
Ubersetzungskunst in der einzelnen Unterrichtsstunde zu verfolgen hat. 
1. Zunachst wird in der Regel die Wiederholung des in der vorigen Stunde 
iibersetzten Abschnitts sauber und in flottem Tempo ohne viel Zeitverlust 
erfolgen. 2. Das Neue wird iibersetzt je nach dem Klassenstandpunkt 
mit geringerer oder grofserer Selbstandigkeit der Schiiler. 3. Der Lehrer
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erklart das Neue unter lebhafter Verwendung der Frage, mit sorgsamer 
Beachtung dessen, was dem iibersetzenden Schiller nicht oder nicht voll- 
kommen gelungen ist und unter lebhaftester Beteiligung der ganzen 
Klasse. 4. Mustergiiltige Ubersetzung des Lehrers, die ein oder meh- 
1-ere Schiller wiederholen mogen. — Yerschieden gehandhabt wird das 
Lesen des fremdsprachlichen Textes. An manchen Stellen schiebt man 
es zwischen 1 und 2 ein, stellt es also vor das erste Ubersetzen, damit 
die Schiller die Stelle, die sie zu iibersetzen haben, schon einmal auf die 
Konstruktion hin iiberblicken. Die Erfahrung lehrt, da£s die Schiiler vielfacli 
nur die Worter gedankenlos lesen und das innere Gefiigc wenig beachten. 
Stilles Lesen fiihrt an dieser Stelle besser zum Ziele oder aber nur das 
Lesen derjenigen Worter, die unbedingt zur Konstruktion des Ganzen ge- 
horen (Pradikat. Subjekt. Objekt). Andere setzen das Lesen des fremden 
Textes an die 5. Stelle nach der Musteriibersetzung und zwar schones und 
ausdrucksvolles Lesen — mit Recht. Die Bliite des Yerstandnisses tritt 
docli erst bei solchem Lesen zu Tage, besonders bei rhetorischen und 
poetischen Schriftstellen.

Beachtenswerte verstandige Winkę, besonders fur die Ubersetzungskunst in mittleren 
Klassen finden sich bei R othfuchs, Bekenntnisse aus der Arbeit des erziebenden Unter- 
richts. Das Iibersetzen in das Deutsche und manches andere. Marburg 1892. Sehr 
zur Forderung der Ubersetzungskunst in den oberen Klassen tragt bei der Aufsatz von 
G loel, Die schriftliehe Ubersetzung aus dem Grieckischen in den oberen Gymnasialklassen. 
Lehrproben und Lehrgange. Halle 1895, 42. Heft, S. 37. — Reiche Anregung schafft die 
Rezension, die O. W eissenfels in der Zeitschrift fur Gymnasialwesen, 1895 S. 147 f. im 
Gegensatz zu dem Cauerschen Bucbe geschrieben hat. —

24. Die Fragekunst. Wir kommen zum weitaus wichtigsten Kapitel 
aller Lehrkunst, zur Fahigkeit guter Fragestellung. Wer richtig und 
treffend Fragen stellen kann, besitzt den angemessenen Fingersatz der 
Methodik. Wie wichtig die Frage ist, zeigt sich iiberall im Leben der 
Schule. Durch Aufklarungsfragen lernt man das Wissen seiner Schiiler 
kennen und damit die Voraussetzungen, auf welchen man weiter bauen 
kann beim Erwerb neuer Kenntnisse. Durch sie werden Begriffe, Vor- 
stellungen, Ideen, Urteile — kurz der ganze geistige Standpunkt des 
Schulers klar gestellt. Die Entwicklungsfrage arbeitet vor, wo neue Be
griffe und Satze zu finden sind, wo ich aus anschaubaren Dingen die ge- 
ordneten Teile der Beschreibung abfrage oder aus besonderen mannig- 
fachen Beispielen die Merkmale von Begriffen hervorhole oder wieder aus 
bekannten Tatsachen durch Induktion allgemeine Satze, aus bekannten 
Pramissen neue Schlufisatze sich ergeben lasse. In die Entwicklungsfrage 
greift iiberall die Zergłiederungsfrage ein, die den geistigen Besitz ent- 
wirrt und ordnet und die verwickelte Satzverhaltnisse und schwierige 
Perioden klarlegt. Wichtig auch ist die Frage ais Wiederholungsfrage, 
die nicht nur der Befestigung des Wissens dienen soli, sondern auch 
der Yerbindung des Alten mit dem Neuen sowie neuer Gruppierung 
und neuer Verkniipfung. Ernst aber und feierlich und schicksals- 
voll wird die Frage, wenn sie ais Priifungsfrage vor Zensuren, Ver- 
setzungen, vor Berechtigungserwerbungen und Reifeerklarungen auf- 
tritt und kraft ihres imperativen Mandats das Ergebnis zieht und das 
Urteil spricht, ob jemand vollwichtig oder zu leicht befunden sei. Wich-
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tig also und einflufireich bei vielen Gelegenheiten, und doch so verwahr- 
lost! Denn wer gesunde Ohren, zu horen, und gesunden Menschen- 
verstand, zu denken, hat, rnufi es zugestehen, dań sehr haufig und gerade 
von sonst sehr klugen, gelehrten und klar denkenden Mannern die Frage- 
kunst erstaunlich vernachlassigt wird; und wer sich selbst scharf be- 
obachtet und ehrlich beurteilt, wird immer wieder sich auf Unarten im 
Fragen ertappen und in Selbstzerknirschung bekennen, dafś Unterrichts- 
erfahrung und Alter nimmer vor padagogischen Torheiten schiitzen. Durch 
gutes Fragen also — das stellen wir ais Grundsatz fest — zeigt sich der 
Schulmann in seiner Uberlegenheit dem Unterrichtsstoffe gegeniiber.

Bei der Erorterung iiber die Anforderungen, die wir an eine gute Frage 
zu stellen haben, ist es vielfach notig, recht selbstverstandliche Dinge 
zu sagen und aus dem Yolksschulunterrichte und seiner Methodik Nutzen 
zu ziehen, wo es irgend angeht. Nur nicht zu hochmiitig sein in dieser 
Beziehung! Wir „hoheren Lehrer" konnen dort noch recht viel lernen, 
wo es einfacher, aber auch viel regelrechter und kunstgerechter hergeht 
ais bei uns; es ist deshalb nicht notig, auch Kiinsteleien, Alluren und 
Manieren mit heriiber zu nehmen, die ja in manchen Yolksschulen auch 
nicht fehlen.

Die schlichteste Forderung, die wir an einen gebildeten Menschen zu 
stellen pflegen, ist die, dafi er verstandlich  und bestinnnt sei. Ver- 
standlich und bestimmt soli vor allem auch die Frage sein und deshalb 
alles und jedes meiden, was jenen Eigenschaften Abbruch tut. Um ver- 
standlich zu sein, mufi man sich vor allem auf den geistigen Standpunkt 
seiner Schiller versetzen konnen und nicht befangen bleiben in olympischer 
Gelehrsamkeit. Die Frage muh also unbekannte, seltene, den Schulern 
fernliegende Ausdriicke, FremdwOrter, wissenschaftliche Kunstausdriicke 
und bildliche Wendungen und Redensarten, die erst noch erklarungs- 
bedurftig sind, vermeiden. Ich werde also auf den unteren Stufen nicht 
fragen: Welches sind die Bew eggriinde (oder gar: Motive) der Liebe? 
Ist das Gesetz des To des allgemein?, sondern mich verstandlicher aus- 
driicken und fragen: Warum liebst du deine Eltern? Miissen alle Menschen 
sterben? In ahnlicher Weise werde ich hochgeschraubte Fragen, wie die 
folgenden, in angemessener Weise herunterschrauben: Welche politischen 
Institutionen haben zur Basis das Prinzip der Volkssouveranitat? Welches 
ist das Grundprinzip des Christentums? Einen Quintaner werde ich nicht 
in die Enge treiben, indem ich ihn frage: Was ist das Charakteristische 
an der Saatkrahe? und ich werde auch folgende Fragen vereinfachen: 
Wann war der G lanzpunkt der Regierung Napoleons? Worin besteht 
das Originelle im Wesen Friedriehs II.? Welches Ereignis machte im 
Jahre 1870 die meiste Epoche? Worin besteht der Glaube an die R echt- 
fertigu n g? Welche Idee suchte Jesus Christus mit Konseąuenz zu 
verwirklichen ? Die Sucht, affektiert, interessant, geistreich und gelehrt 
zu erscheinen, verschleiert vielfach die Verstandlichkeit. Befleifiige dich 
deshalb einfacher Sitte! Wenn du einmal Schulrat bist, darfst du geistvoll 
fragen. Aber auch dann werden dich die Schiller nicht verstehen und die 
Lehrer auch nicht, besonders wenn sie gesunden Menschenverstand haben.
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Zu vermeiden sind auch Fragen, in denen nach zwei oder gar meh- 
reren Punkten g e frag t wird, die in der Schwebe bleiben und natur- 
gemafi auch den Schiller in die Schwebe bringen und unsicher machen. 
Solche Fragen sind: Welche Gestalt bat das Tal, und was fur einen An- 
blick gewahrt es? Von welchen Landem ist Schlesien umgeben, und welche 
Grenzen hat es? Was ist von Josef noch sonst anzumerken, ais dafi er 
verkauft wurde? Will Gott dem Menschen die Sunden vergeben, und ver- 
dient dieser das wohl? Zu diesen unbestimmt gehaltenen Fragen gehoren 
auch die im Anfange der Stunden beliebten Wendungen, welche den un- 
vorbereiteten Lehrer sofort verraten: „Was haben wir in der vorigen 
Stunde gehabt?“ Was kann auf solche Fragen nicht alles geantwortet 
werden? Unverstandlich und undeutlich wird auch die Frage, wenn Ton 
und N achdruck nicht richtig gelegt wird. Man beachte, welchen Unter- 
schied es macht, wenn ich bei der Frage: Willst du mit mir gehen? den 
Ton auf das erste, zweite u. s. f. Wort lege. Ahnlich ergeht es mit der 
Pragę: Hat uns der Solin Gottes erlost?, zu der man je nach der Be- 
tonung hinzudenken kann: oder nicht? oder nur die, welche zu seiner 
Zeit auf Erden lebten? oder der Vater? oder geschaffen? Wer seinen 
Ton nicht richtig verteiłt, wird Antworten erhalten, die zwar ganz richtig 
sind, die aber der Forderung oder Absicht der Fragen nicht entsprechen, 
die unverstandlich und undeutlich waren. Undeutlich und schwer ver- 
standlich wird die Frage auch, wenn ihr zu viel unniitzes Beiwerk an- 
haftet, wenn sie zu schw iilstig  und um standlich gefafit und wenn 
so und soviele Nebensatze, Zwischensatze oder Yordersatze den Punkt, 
worauf es ankommt, verhullen. Solch eine Frage wiirde die folgende 
sein: Wenn der Glaube allein nach der Lehre der Schrift und der Ver- 
nunft zur Seligkeit nicht genug ist, wie es doch einige fałschlich dafiir 
halten, was wird dazu dann noch mehr erfordert? oder: Yor welchen 
Sunden mufi man sich mehr hiiten, ais man sich vor allen anderen zu 
hiiten braucht? Solche Fragen sind zu vereinfachen bis zu dem Mafie, 
dafi ein Schiller sie sofort wiederholen kann; wie iiberhaupt die Wieder- 
holung einer Frage durch diesen oder jenen Schiller die beste Probe auf 
ilire Deutlichkeit und Verstandlichkeit ist. Jene beiden Fragen wiirden 
dann etwa lauten: Was ist neben dem Głauben noch zur Seligkeit notig? 
oder: Vor welchen Sunden mufi man sich am meisten hiiten? Zu solchen 
Verschleierungen des Kernpunktes gehoren auch unniitze Flickworter und 
Flickwendungen, gewisse Redensarten und Lieblingsworter, die auf iibeler 
Angewohnheit beruhend nicht zur Verdeutlichung beitragen, sondern zur 
Einschlaferung. Dahin gehoren: Ich will nun einmal sehen, wer mir die 
Pragę beantworten kann . . . Nun mochte ich wissen, was . . . Nun sag 
mir einmal, weshalb . . .  Auch die unniitzen Worter „also, denn, eben etc.“ 
kann man sich sparen. — Zu warnen ist im Interesse der Yerstandlich- 
keit auch vor Fragen, welche die ganz unbestim m ten Verben sein, 
haben, tun und geschehen enthalten; z. B. Was tut das Glas, wenn 
man es erwarmt? Es springt, wird warm, dehnt sich aus; also drei Ant
worten. Der Begriff stehlen soli klar gemacht werden: Frage: Was 
tust du, wenn du deinem Bruder eine Semmel wegnimmst? „Ich esse



sie auf“ ist eine ganz verniinftige Antwort, die naher liegt ais das ge- 
wiinschte: Ich stehle. Hochst unbestimmt ist die Pragę nach der Sterb- 
lichkeit des Menschen in der Form: Was ist der Mensch? Richtige Ant- 
worten wiirden zahlreich sein: ein verniinftiges Geschopf, ein Siinder etc. 
Nicht bestimmt ist auch die Frage, wenn sie irgendwie in einer Form 
gestellt ist, die noch Zweifel in die Sache zu setzen scheint; z. B. Was 
wird wohl Abraham empfunden haben, ais er seinen Sohn opfern sollte? 
Wie wird Hiob wohl gedacht haben uber den Rat seines Weibes, von 
Gott abzulassen? Wenn auf solche unbestimmte Fragen unbestimmte Ant- 
woi'ten mit wohl und v ie lle ich t erfolgen, so hat der Schiller geradezu 
ein Recht zur Unbestimmtheit; denn es ist ihm vom Lehrer gegeben 
worden. Unbestimmt ist eine Frage auch dann, wenn der Ton bereits 
verrat, dah der Fragesteller iiber die Antwort selber noch in Zweifel ist 
und diese erst mit Hilfe des Schulers finden mochte. Das ist unpadago- 
gisch. Ein Lehrer, der fragt, soli die Antwort klar im Kopfe haben; 
mag diese durch den Schiller auch nicht genau so formuliert erfolgen; 
dem Hauptinhalte nach mufi sie der dem Fragenden vorschwebenden Ant
wort entsprechen. Alle solche Schwachheiten also und viele andere noch 
sind bei der Fragestellung zu vermeiden. Bekommt man nun auf seine 
Frage auch von den besten Schillera gar keine Antwort oder bekommt 
man die verschiedenartigsten Antworten, die alle etwas Richtiges ent- 
halten, so mache man daraus den Schiilern keinen Yorwurf, sondern sich 
selber und formę die Frage geschickt um, damit sie verstandlicher und 
deutlicher wird. Nur werfe man ja nicht den Schiilern Unverstand vor, 
wenn man selber ihn geiibt.

Die Frage soli, um deutlich, verstandlich und bestimmt zu sein, auch 
sprachlich  rich tig  sein. Sie soli die Gesetze richtiger Wortbildung, 
richtiger Flexion und richtigen Satzbaues streng befolgen und sich keinerlei 
Laxheit, auch keiner dialektischen Unart schuldig machen. Sonst tont es 
aus dem Wald heraus, wie man hineinruft. Man soli sich ja der gem ein - 
verstandlichen  Sprache uberall bedienen, aber stets davor hiiten, der 
gem einen und vulgaren Sprache irgendwie sich in Ausdruck oder Wendung 
zu nahern. Damit die Frage sprachlich richtig ist, diirfen vor allem keine 
Fehler begangen werden bei Stellung und Anwendung der Fragefiirworter und 
Frageadverbien. Der Anfanger tut deshalb gut, sich geradezu zu zwingen, 
zu sogenannten W-Fragen (d. h. zu Fragen, welche mit W anfangen z. B. 
wer, was, wo, wann, wie, warum, wozu, womit etc.) und Fragen durchaus 
zu meiden wie: Die Lowen gehoren zu welchen Tieren? Gustav Adolf 
fiel in welcher Schlacht? Abraham war was? Das Dreieck hat wie viel 
Winkel? Die Hauptkette der Alpen zieht sich vom kleinen Bernhard in 
welcher Richtung? Vorgelagert nach Frankreich hin haben wir welche 
Berge? Abgesehen davon, dafi solche Fragen sprachlich zu verwerfen 
sind, enthalten sie auch padagogische Mihgriffe. Ihr Anfang lautet, ais 
ob der Lehrer irgend eine (vielleicht nebensachliche) Bemerkung ein- 
schieben wollte; deshalb ist mancher Schiller nicht so bei der Sache, ais 
wenn von vornherein die Frageform eine Aufforderung enthalt, die auch 
ihn treffen kann. — Zu hiiten hat man sich auch vor falscher Anwendung
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der Frageadverbien: z. B. Warum (statt: um was) bat Gelimer den Be- 
lisar? Wovon (statt: wodurch) wurde Lissabon zerstort? — Moses er- 
schlug den Agypter; wie geschah hier das Toten? In Ubereilung und 
Zorn, soli die Antwort lauten. Ricbtig ware die Frage gestellt: Was 
trieb den Moses zu seiner Tat? — W ann fragt nach Zeit und auch nach 
Bedingung, wenn diese an die Zeit gebunden ist; z. B. Wann steigt das 
Quecksilber im Thermometer? Ist die Bedingung aber unabhangig von 
der Zeit, so fragt man: In welchem Falle? Zu vergleichen: In welchem Falle 
ist es erlaubt, einen Menschen zu toten? In welchem Falle reist du ab? 
Wann reist du ab? — Da das Pronomen was nur nach Sachen, Hand- 
lungen und Zeitwortern fragt, nicht aber nach Personen, so konnen auch 
die Zusammensetzungen von was mit Prapositionen nicht nach Personen 
fragen, und es ist verkehrt, mit der Frage: Wobei stehst du? die Ant
wort: bei dem Knaben erzielen zu wollen. Es miiMe gefragt werden: 
Bei wem stehst du? Wenn ein Schiller auf die Frage: Womit gingst du 
gestem spazieren? antwortet: Mit meinen Beinen, so macht er keinen 
schlechten Witz, sondern gibt eine gute Antwort; denn dah er antworten 
soli: Mit dem Freunde, kann er nicht wissen. Ebenso falsch ist: Wovon 
(statt: von wem) war eben die Rede? Yon Schiller. Womit (mit wem) 
ah er gestem? Mit den Offizieren. Woftir (fiir wen) ist dieses Buch ge- 
schrieben? Fiir Schiller. — Auch diirfen Worter, die zusammen einen 
Begritf ausmachen, sowie unteilbare Redensarten nicht in Frage und Ant
wort getrennt werden; wie auch Teile des Pradikats nicht auf Frage und 
Antwort verteilt werden diirfen. Yerkehrt ist also: Was nahm er? 
Schaden. Wessen sollten sie sterben? des Todes. Was nahm Tobias? 
Abschied. Was hast du auf die Arbeit geworfen? einen Blick. Was 
kann man leicht werden? hungrig. Was konnte Christus nicht? leben 
bleiben. Noch unschoner ist es, wenn mit Verben, die einen bildlichen 
Sinn enthalten, nach einem anderen Satzteil gefragt wird, z. B. Worin 
schwamm sie? In Tranem Das bekannte: Wer lacht iiber Griechen- 
land? wird ja ais Scherz genannt und scheint zu den Unmoglichkeiten zu 
gehoren; doch kommen ahnliche Fragetorheiten immer noch vor. Alle 
diese Verbindungen haben im Zusammenhang und durch denselben ihren 
bestimmten Sinn und ihre bestimmte Bedeutung. Zerreifśt man sie, so 
nehmen die einzelnen Glieder eine andere Bedeutung an, die durch die 
Antwort von neuem eingerenkt wird in die alte Bedeutung; das wirkt 
aber storend, wenn nicht gar komisch. — Wie diese irinere Zerreifiung 
ist auch die aufiere Zerfetzung durchaus verwerflich, die sich in Rumpf- 
fragen und in verstiimmelten Satzformen darstellt und die Antwort halb 
gibt; z. B. Abraham war ein — ? Schafer! Falsch, er war ein Patri — 
Patriarch. — Dieses Wort ist ein Sub . ..? Antwort: Subjekt! Falsch, es 
ist ein Substan . . .  A.: Substantiv. — Jesus hatte zwolf? A.: Jiinger.
Solche Rumpffragen haben denselben Wert, wie die unniitzen Zusatze 
»nicht wahr?“ und „doch wohl“ , welche die Antwort bereits in sich tragen, 
z- B. Karl der Grofie besiegte doch die Sachsen? Nicht wahr? A.: Ja. 
— Er hat doch wohl auch die Longobarden besiegt? A.: Ja.

Die Frage soli aber auch logisch  r ich tig  sein. Deshalb muh der



Kernpunkt der Frage bestimmt sein. Wenn das Besondere gesucht wird, 
mufi das Allgemeine unmittelbar iibergeordnet sein, d. h. das Fragewort 
mufi das Allgemeine so zum Ausdruck bringen, dafs es dem gesuchten 
Besondern unmittelbar iibergeordnet ist. Ein Beispiel mogę Klarheit 
schaffen: Soli die Antwort den Artbegriff (a) geben, so mufi die Frage 
den Gattungsbegriff (g) enthalten. Aus welchem Metalle (g) werden Zehn- 
markstiicke gepragt? Aus Gold (a). — Zu hiiten hat man sich also bei 
allen solchen Fragen vor allzugrofier Allgemeinheit. Die Frage: Wo liegt 
Dusseldorf? kann die Antwort hervorrufen: Am Rhein, an der Diissel, im 
Regierungsbezirk Dusseldorf, in der Rheinprovinz, in Preufśen, in Deutsch- 
land, in Europa, in der nordlichen Halbkugel. Will man alle diese Ant- 
worten haben, so ware jene Frage angebracht; wenn nicht, so muL man 
das Allgemeine einschranken durch den nachsten Gattungsbegriff: An 
welchem Flusse liegt Dusseldorf? In welchem Regierungsbezirk? In 
welcher Provinz usw. Ganz zu meiden sind deshalb alle jene Anfanger- 
und Verlegenheitsfragen mit w ie; z. B. W ie lebte Karl der Grofie? W ie 
war die Schlacht bei Rofsbach? Noch schlimmer wird die Sache, wenn 
das W ie noch obendrein nach Modalitaten fragt, welche durch Ansichten 
bedingt sind; z. B. Wie ist die Vergebung der Siinden? Antwort: Wahr- 
scheinlich, zweifelhaft, moglich, notwendig, gewifs usw. Man sagt hier 
besser: die Vergebung der Siinden ist notwendig. Weshalb? — Wenn nun 
gar zur Mehrdeutigkeit des Fragewortes noch Mehrdeutigkeit der Satz- 
konstruktion tritt, so wird die Verlegenheit des Antwortgebers noch grofser; 
z. B. Was (Subj. oder Obj.) bewirkt die Reue (Subj. oder Obj.) ? Besser 
fragt man hier: Welche Ursache, welche Folgen hat die Reue? Warum 
(Grund und Zweck) bestraft man den Verbrecher? Besser: Zu welchem 
Zweck, aus welchem Grunde bestraft man den Verbrecher? Was zeigt 
uns Gott? Antwort: Die Natur etc. zeigt uns Gott. Gott zeigt uns seine 
Eigenschaften. Was bewirkt Liebe? Wohltat bewirkt Liebe. Liebe be
wirkt Gegenliebe. — Werden besondere Mer km ale (m) gefragt, so muh 
in der Frage der Gattungsbegriff (g) und der Artbegriff (a) gegeben wer
den. Was fur eine Wohnung (g) ist der Gesundheit schadlich (a)? Eine 
feuchte (m) Wohnung. — Wird nach dem Umfang des Begriffs gefragt, 
so mufi die Frage den Einteilungsgrund (e) enthalten. Wie teilt man die 
Tiere ein nach ihrer korperlichen Beschaffenheit (e)? nach ihrem Aufent- 
halt (e)? Was fur Himmelskorper gibt es hinsiclitlich des Lichts (e)? der 
Bewegung? der Grofie? —  Sehr vorsichtig und sparsam soli man mit 
Definitionsfragen sein. Stellt man sie doch, so gebe man stets den all- 
gemeinen Oberbegriff (o) und den Artunterschied an (a); z. B. Wie heifit 
die Wissenschaft (o), welche uns iiber die Denkgesetze aufklart (a)? Ant
wort: Logik. Da aber richtige Definitionen sehr schwer zu bilden sind, 
im allgemeinen aueh geringen didaktischen Nutzen haben, da sie vielfach 
Unbekanntes oder wenig Bekanntes durch Unbekanntes oder wenig Be- 
kanntes erklaren, so meide man sie und stelle sie nur bei Priifungen und 
Wiederholungen, nachdem sie im Unterricht genugend verarbeitet und 
vorbereitet sind. Sonst frage man lieber anders. Will man z. B. auf der 
u n teren oder mittleren Stufe den Begriff „Neid“ klar machen, so frage
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man: Hat jemand schon von einem neidischen Menschen gehort? Erfolgt 
die Antwort „ja“ , so frage man weiter: Woran erkanntest du denn, dafi 
der und der neidisch war?

Sehr vorsichtig soli man mit den Fragen nacli dem Y erba l- 
pradikate sein, da ja Teile des Satzes nur mittelst des Yerbums erfragt 
werden konnen und das Verbum der Trager des Gedankens und der Kon- 
struktion ist, das von den iibrigen Satzteilen aus gar niclit erfragt werden 
kann. Diese Schwierigkeit sehen viele recht gescheite Leute nicht ein 
und schieben immer wieder in ihre ungeschickten Fragen die ganzlich 
farblosen Pradikate sein, haben, w erden, konnen, geschehen und 
mit ganz besonderer Vorliebe das Verbum tun ein. Was hatte er? Was 
konnte er? Was tat er? hort man immer wieder fragen, oline daf3 der 
Frager daran denkt, daiś doch die verschiedensten Antworten moglicli, ja 
geradezu notwendig sind. So erging es denn auch einem Lehrer ganz nach 
Yerdienst, ais er bei der Kaisergeburtstagsfeier an die Kleinen des ersten 
Schuljahrs die Frage richtete: „Was tut der Kaiser?" Er erhielt die Ant
worten: Der Kaiser macht Geld. Er geht mit den Soldaten spazieren. 
Der Kaiser ifst Kuchen. Der Kaiser fahrt Schiff. Zuweilen sind solche 
Fragen nicht schleehthin zu verwerfen, wenn namlich schon ein Satz voran- 
gegangen und das zu Erfragende bekannt sein mut oder wenn es sieli 
bei tun oder geschehen um eine Tatigkeit oder Ereignis an einem be- 
stimmten Orte oder zu einer bestimmten Zeit handelt. Das sind dann 
meist Fragen, die gedachtnismafiiges Wissen sich wiedergeben lassen, nicht 
aber Fragen, die geistesbildende Kraft haben. Man sehe z. B. welche Fiille 
von Antworten moglicli sind, wenn gefragt wird: Was tut der Mensch, 
wenn er krank ist? Er kann sich zu Bette legen, den Arzt holen lassen, 
sein Testament machen, den Tod fiirchten, fiebern und wer weifi, was 
sonst noch. Und recht schlimm steht es um solch eine Frage, wenn das 
Tun noch obendrein ein Leiden, einen Zustand, ein Empfinden bezeichnet. 
Was taten die Hirten? Sie furchteten sich. Wie viel wirksamer ist die 
Frage, wenn man den Gattungsbegriff hineinlegt und nach der Art fragt; 
Was fur ein Gefiihl uberkam die Hirten? Ahnlich ungescliickt ist die 
Frage: Was tat die Stadt Magdeburg ais sie erobert wurde? Sie brannte 
ab. Wie viel besser wiirde die Frage lauten: Welches Ungliick traf die 
Stadt unmittelbar nach der Eroberung? — Was tat Jesus wahrend des 
Sturmes? ist ja keine unrichtige Fi’age; wirksamer wird sie, wenn wir 
das matte Tun beseitigen und kraftig fragen: Warum bemerkte Jesus den 
Sturm nicht? Wie kam es, dafs er den Sturm nicht bemerkte? Berech- 
tigt sind natiirlich Fragen wie: Was tat Heinrich IV. zu Canossa? Was 
tat Luther am 31. Oktober 1517? Was ging um und in Leipzig im Ok- 
tober 1813 vor? Was geht mit dem Quecksilber bei wachsender Kalte 
im Thermometer vor sich? In den meisten iibrigen Fallen, wo man solche 
farblose Verben durch nahere Bestimmungen zu kraftigen sucht, bemerkt 
man meist gar nicht, dafi man eigentlich, wie die Katze um den heifsen 
Brei, um ein kraftiges Verbum oder um eine passendere Frage nach einem 
anderen Satzteil wie dem Verbum herumlauft. Beispiele: Was tut die 
Naehtigall zur Freude des Menschen? Sie singt. Besser: Wodurch erfreut



die Nachtigall des Menschen Herz? Durch ihren Gesang. Was tat Judas 
aus Habsucht? Er verriet den Herrn. Besser: Wozu trieb den Judas die 
Habsucht? Zum schnodesten Verrat an seinem Herrn. Was war Kain 
hinsichtlich seines Berufs? Besser: Was hatte Kain fur einen BerufP 
Wie ist die Erde in Riicksicht auf ihre Form? Welche Form hat die 
Erde? In fast allen diesen Fallen kann man also die farblosen Yerben ais 
Kernpunkt der Frage beseitigen, wenn man sich nur einige Miihe geben 
wollte und nicht grenzenloser Beąuemliekeit im Fragen huldigte. Ganz 
schlimm steht’s aber um den Fragenden, wenn er die naheren Bestim- 
mungen zu seinem matten Yerbum noch obendrein in einen hypothetisclien 
Satz kleidet. Z. B .: Wie ist die Erde beschaffen, wenn du auf ihre 
Form achtest? Wie ist Gott, wenn du auf den reuigen Sunder siehst? 
Solchen Fragen und ahnlichen kann man noch immer begegnen, wenn sie 
auch nicht immer in grobster Formlosigkeit zich zeigen.

Das Ergebnis aus den bisherigen Erorterungen ist folgendes: Jede 
Frage soli die geistige Kraft des Schiilers starken, seinen Verstand 
scharfen, sein Wissen fordem und festigen oder seine Sprachfahigkeit 
bilden. Deshalb soli man keine Frage stellen, bei der der Schiiler gar 
nichts oder wenig zu denken braucht, und alle Fragen vermeiden, die ver- 
steckt, offen oder halboffen dem Schiiler bereits vorsagen, was er zu 
antworten habe.

Nachdem die Forderungen erortert sind, die man an die Beschaffen- 
heit der Frage zu stellen hat, kommen wir eingehender auf die A rt der 
Fragen zuriick.

Von grofier Wichtigkeit sind die R epetition sfragen , die zur Be- 
festigung des Durchgenommenen dienen, und die E xam inationsfragen , 
die das Konnen und Wissen feststellen sollen. Bei beiden wird es darauf 
ankommen, in geschickter Weise zusammenfassende Fragen zu bilden, die 
dann ganz besonders angebracht sind, wenn langerer zusammenhangender 
Vortrag gehalten ist und es nun darauf ankommt, den Kern, die Haupt- 
sachen, den Gang und die Einteilung des Vorgetragenen festzulegen. tiber 
diesen Punkt wird noch bei der Wiederholung die Rede sein. — Am 
wichtigsten und auch am schwierigsten sind die E ntw ick lungs- und 
Z erg liederu n gsfragen ; mit Hilfe jener arbeiten wir aus der Summę von 
Einzeltatsaclien und Merkmalen ein Ergebnis, einen Begriff und ein Urteil 
heraus; mit diesen zerlegen wir einen Begriff, ein Urteil, ein Ergebnis, ein 
Gesetz, eine Regel in seine Merkmale, Einzelheiten und Einzeltatsachen. 
Es geniigt bei diesen Fragen nicht, dafi jede einzelne genau den Anfor- 
derungen entspricht, die bisher eingehend erortert sind; es mufi auch 
unter den einzelnen Fragen ein fester Zusammenhang bestehen; es diirfen 
zwischen ihnen keine logischen Spriinge gemacht werden; sie miissen viel- 
mehr auf dem kausalen Zahnradgeleise hinlaufen, eine genau nach der 
andern, eine aus der andern. Der Lelirer mufi dabei jede Antwort, die 
er erzielen will, vollstandig klar vor sich haben und mul auch die Form 
der Antwort sich so geben lassen, dafi sie der Fassungskraft der Schiiler 
und dem behandelten Gegenstande entspricht. Der Anfanger im Amte — 
und spater schadefs auch nicht — tut gut, sich solche Zergliederungs-
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und Entwicklungsfragen vorher auszuai’beiten, Eatechesen zu machen und 
bei der Ausfuhrung sich zu hiiten, durch Nebenfragen und Episoden sich 
vom Wege abdrangen zu lassen. Es wird ferner bei diesen Fragen an- 
kommen auf geschicktes Suchen und Finden des Bekannten aus dem latent 
Bekannten, auf Enthullen des Verhiillten, auf Gewifimachen des Zweifel- 
haften, Bewufitmachen des UnbewuMen, auf Berichtigen des Irrtiimlichen, 
auf Anslichtbringen und Klarmachen des Dunkeln, Yerworrenen und Un- 
klaren. Man wird auch vom Gegensatze, von Ahnlichkeiten und Unahn- 
lichkeiten, vom Gleichen und Ungleichen und vor allem von Beispielen 
aus der lebendigen Erfahrung zu abstrakten Begriffen vorzudringen suchen 
und es sich im Unterricht nie entgehen lassen, falsche oder halbrichtige 
Antworten auszuniitzen zu seinem Zweck. Anzuwenden sind solche Ent
wicklungsfragen, wo man von dem unklaren Wissen und von der unge- 
ordneten Erfahrung zu klaren und deutlichen Yorstellungen, zu festen Be
griffen, bestimmten Urteilen und unzweifelhaften Schlussen vordringen 
will. Das wird der Fali sein bei der Besprechung von Themen zu deutschen 
Aufsatzen, die noch immer nicht genug durch Entwicklungsfragen vorbe- 
reitet werden, bei Entwicklung religioser und sittlicher Begriffe, die immer 
noch zu dogmatisch iibermittelt, zu wenig entwickelt und ermittelt werden, 
im grammatischen Unterricht, in den naturwissenschaftlichen Disziplinen, 
kurz iiberall da, wo man auf vorhandene Lebenserfahrungen und vor- 
handenes Schulwissen so oder so rechnen kann. Die Z erg lied eru n gs- 
fragen  werden vielfaeh den entwickelnden Unterricht begleiten oder ihm 
folgen. Hierbei wird es darauf ankommen, Denkobjekte, welche bereits 
auf dem Wege des entwickelnden Unterrichts zur Klarheit und Deutlich- 
keit gefiihrt sind, einzuordnen, einzupragen in regelrechter Folgę und an
zuwenden. Bei Besprechung von Lesestiicken prosaischen oder poetischen 
Inhalts, bei biblischen Geschichten, bei der fremdsprachlichen Lektiire, bei 
der Anwendung physikalischer Gesetze und mathematischer Lehrsatze auf 
Einzelbeispiele wird man von der Zergliederungsfrage hauflg Gebrauch 
machen. Hierher gehoren auch die Remotivfragen, d. h. die aufraumenden 
Eragen, die falsche Vorstellungen wegraumen, bevor man die richtigen 
zu dem Ergebnis aufbaut, das man erzielen will.

Beim Fragen verfalle man nicht in zu starkę Pedanterie. Es ist 
zu weit gegangen, wenn man fiir jede Frage einen selbstandigen und voll- 
standigen Satz verlangt. Was der gebildete Laie sich in feiner Konver- 
sation gestattet, das erlaube sich der Lehrer nur getrost, Feiner Kon- 
versationston ist auch fiir die Schule gerade gut genug. Verkiirzte Fragen 
also mit wieso? warum? zu welchem Zweck? aus welchem Grunde? mogen 
i’echt oft kommen und sind gut angebracht, sobald nur aus dem Zu- 
sammenhang ihr Sinn klar ist. Ebenso ist es Pedanterie, die E n t- 
scheidungsfragen  aus dem Unterricht verbannen zu wollen. Auch sie 
sind oft reclit an ihrem Platze. Wenn Sokrates die Alternativfrage, die 
Wahlfrage, die auf ja und nein gestellte Frage mit Vorliebe gebrauchte, 
so werden wir das auch tun diirfen. Nur soli jedem ja  und nein die 
gute Begriindung folgen und geniigende Erfahrung oder geniigendes Wissen 
vorangehen.



Zum Schlusse noch einige H ausregeln zur Fragekunst. Man richte 
zunachst alle Fragen an die ganze Klasse; dann rufę man den einzelnen 
auf und zwar mit seinem ehrlichen Nam en, nicht aber mit „du da“ und 
begleitendem Fingerstechen; denn auch der Schiiler schon hat Anrecht 
darauf, anstandig angeredet zu werden. Man frage sodann nicht auf diesem 
einen „du da“ immerfort herum, sondern gehe recht bald zu einem andern 
iiber. Die Schwaeheren und Trageren frage man ofters ais die Bessern; 
diese aber ziehe man bestandig zur Korrektur und zur Hilfe heran. Man 
frage in bestimmtem, aber in wohlwollendem Tonę und schreie nicht wie 
der Unteroffizier auf dem Kasernenhofe und nehme nicht Blick und Miene 
eines Untersuchungsrichters an. Besonders gehort zu den Entwicklungs- 
fragen freundliches Eingehen auf ungeschickte Wendungen, auf Halb- 
wahres und auch auf ganz Falsches. Freundlichkeit ist hier wirkungs- 
voller ais grobes Abweisen und riicksichtsloses Yerurteilen. Die Jugend 
soli ja erst richtig antworten lernen. Konnte sie’s sofort, so hatte sie 
den Lehrer nicht notig. Freundlichkeit starkt auch den Mut zur Antwort. 
Und damit ist vieles, ja alles gewonnen. Man gonne schliefilich sich und 
den Schiilern Zeit und einen Augenblick des Besinnens, und wenn man 
sieht, dah wenig Finger in die Hohe kommen, so schelte man nicht, sondern 
frage noch einmal, vielleicht in geschickterer Weise, bis die Frage von 
mehr Erfolg begleitet ist. Nur wo es sich um Repetitionen von Wissen 
handelt, was rasch zur Hand sein mufś — z. B. um fremdsprachliche Formen 
und um das Einmaleins —, frage man rasch und schneidig und halte sich 
nicht unnotig auf mit Lamentieren, wenn hie und da langsamere Kopfe 
nicht immer mitkommen konnen.

Noch immer recht lesenswert und reich an Anregungen ist, was Overberg a. a. O. 
in dem Kapitel: „Suchet mit dem Examinieren und Katecliisieren geschickt umzugehen“ 
iiber das Fragen sagt. Die Erfordernisse, gut zu fragen, fafit er gar nicht iibel in folgendem 
zusammen: „Um gut zu fragen, ist dem Lehrer notig: 1. eine deutliche und genau be- 
stimmte Kenntnis von der Sache, woriiber er fragen will; er mufa sie auch noch in so 
frischem Andenken haben, dali er ohne langes Besinnen sich dieselbe nach allen ihren 
Teilen recht wieder yorstellen kann. Es ist also auch notig, dala er das Stiick, woriiber 
er fragen will, zum voraus fleifiig durchstudiere. 2. Die Geschicklichkeit, geschwind zu 
bemerken, ob ihn die Kinder, wenn er sie fragt, verstehen, ob sie selbst yerstehen, was 
sie antworten, ob und was an ihren Antworten Mangelhaftes ist. Diese Geschicklichkeit 
kann und mufi er sich durch genaue Aufmerksamkeit auf das Gesicht. der Kinder, auf den 
Ton ihrer Sprache beim Antworten, auf die Art, wie sie die Antwort hersagen, und auf 
die erteilten Antworten selbst zu erwerben suchen. 3. Die Eertigkeit, ohne langes Be
sinnen eine neue passende Erage zu tun und sich kurz und deutlich in Fragen auszudriicken. 
Um diese Fertigkeit zu erlangen, ist Ubung im Fragen notig. . . . Der Lehrer kann auch, 
ohne Schiller gegenwartig zu haben, sich im Fragen iiben Er stelle sich seine Schiiler 
in Gedanken vor, tue in Gedanken Fragen an sie und denke sich die Antworten, die sie 
yermutlich darauf geben wiirden oder geben konnten. Dann gebe er acht, wie er weiter 
fragen konnte oder mufite, wenn diese oder jene Antwort von den Kindern erteilt wurde. 
Diese Ubung im Fragen ohne Schiller wird ihm noch grofiere Yorteile bringen, wenn er 
sie sehriftlieh anstellt und das Geschriebene einige Zeit nachher wieder durchsieht, um das 
Fehlerhafte darin zu verbessern.“ — Gute Muster fur solclie Ubungen bieten Schutze, Ent- 
wiirfe und Katechesen iiber M. Luthers klejnen Katechismus, 3 Bde., 4. Aufl., Leipzig 1899, 
aufierdem Lehrgiinge und Lehrproben, Halle. — Ein unerschopflicher Born der Belehrung 
sind und bleiben Xenophons Memorabilien und die Platonischen Dialoge, in welchen sich 
die Kunst sokratischer Frageweise ais unerreichtes Muster darbietet. Dazu vgl. das an- 
regende Kapitel in R egener, Metliodenlehre, XIX die Sokratische Methode. Gute Beispiele 
bietet auch Goerth, Die Lehrkunst, 3. Aufl., Leipzig und Berlin 1902 Uber Ausbildung 
in der Fragekunst. — Reiches Materiał schafft herbei R einstein, Die Frage im Unterricht, 
5. Aufl., Leipzig 1895. — Etwas breit, aber trotzdem belehrend ist D inter, Ausgewahlte
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padagogische Schriften hrsg. von Friedrich Seidel, Langensalza 1887, Bd. I S. 340 ff. die 
vorziiglichsten Regeln der Katechetik.

25. Die Antwort. Zu einer guten Pragę gehort auch eine gute 
Antwort; und sich gut antworten zu lassen ist auch eine feine und lob- 
liche Kunst, die nicht immer geiibt wird. Selbstwerstandlich ist, dafś die 
Antwort laut, vernehm]ich, klar und mit guter Betonung erfolgt, d. h. mit 
Hervorhebung der Worte, welche die Erganzung der Frage enthalten, also 
auch mit Nachdenken. Es ist deshalb nicht gut, wenn die Schiller mit 
der Antwort sofort dreinfallen, nachdem sie eben die Frage gehort oder gar 
erst halb gehort haben. Sie sollen die Antwort auch nicht heraussehreien, 
aber auch nicht fliistern; dieses ist schwerer zu bekampfen ais jenes; zu 
lautes Sprechen kann man leicht dampfen; zu leises Sprechen kommt immer 
wieder, da zu viele und verschiedene Griinde den Schiller hemmen. Bleiben 
die Schiiler die Antwort schuldig, so frage man sich, woran das liegt. 
Kann keiner aus der Klasse antworten, so ist vielfach die Frage nicht 
verstanden. Dann priife man sich selber, ob die Frage etwa ungeschickt 
gestellt war, und gestalte sie geschickter und nach den Regeln der Kunst; 
man fasse das Frageziel noch einmal recht kraftig ins Auge und gebe 
dem Gedanken auch die wirksamste Form. Am Nichtbeantworten kann 
auch die Stimmung der ganzen Klasse oder einzelner schuld sein; vom 
Schultyrannen anerzogene Schlichternheit kann die Antwort hemmen, 
ebenso Unaufmerksamkeit oder gar Nichtwissen; diese Hindernisse hat 
man auf geeignetem Wege zu beseitigen. Der Grund kann aber auch 
darin liegen, dafa der Schiiler allein den Pfad zum Frageziel nicht finden 
kann, besonders wird das in den unteren Klassen oft der Fali sein; dann 
gebe man Hilfe und zeige damit auch anderen Schwachen im Geist, wie 
man von der Frage zur Antwort vorschreiten kann. Es ist z. B. nach 
der deutschen Bedeutung von erudwissemus gefragt. Der Schiiler bleibt 
stumm. Dann frage man, wenn man weih, dafi er das Seinige stets ge- 
tan, erudio, erudwi, erudweram, erudivissem, erudwissemus. Nun wird die 
Antwort erfolgen; ein andermal schlagt sich der Schiller die Yerbindungs- 
briicke zur Antwort selber. — An falschen Antworten kann tlbereilung 
schuld sein; denn aufs Geratewohl antworten besonders die jiingeren 
Schiiler sehr gern, das liegt in ihrem Temperament und ist kein Kapital- 
verbrechen. Man lasse sich in solchen Fallen mit Geduld und Ruhe die 
Frage wiederholen und neue Antwort geben; aber nur nicht ebenso san- 
guinisch dreinfahren wie der Jungę selber; das niitzt nichts, wie iiber- 
haupt homoopathische Mittel in der Padagogik mit Yorsicht anzuwenden 
S1nd. Ist ein Schiiler gar nicht zu heilen, von seinem Dreinfahren mit 
falschen Antworten, so verbinde man ihm einige Zeit das Plappermaul 
Mid lasse ihn unter Umstanden die Antwort in seine Kladde oder an die 
Tafel schreiben. Das hilft, weil es zu ruhiger Uberlegung anleitet. Fallt 
mne Antwort so falsch aus, dah sie ins Lacherliche schlagt, so schliefie 
Man sich, falls nicht etwa der in der Antwort liegende Witz zu gut 
lst, dem Lachen nicht an und verfolge den Schiiler ja nicht mit Spott, 
Hohn und Zorn, sondern suche ihn zu iiberzeugen und eines Besseren zu 
belehren. Ist aber die Antwort zum Teil richtig oder bietet sie Gewahr,



dab man von ihr aus zum Richtigen gelangen kann, so kniipfe man an 
geeigneter Stelle an, hebe das Richtige heraus und drange das Falsche 
zuriick, dann kommt man zum Ziele. Z. B. erudwissemus ist beantwortet 
mit: wir hatten unterrichtet. Tempus ist richtig, Modus ist falsch; wie 
mufś es also heifien? Sehr richtig ist es auch, falsche Antworten durch 
einige Fragen ad absurdum, zu fiihren, indem man zunachst den Schiiler 
beim Worte nimmt. Wir hatten gelieht? ist gefragt. Die Antwort lautet: 
amavimus. Neue Fragen setzen ein: Wie heifat: ich liebe, ich habe ge
lieht? wir haben geliebt? amavimus. Soeben ist „wir hatten geliebt" ge- 
sagt. Kann diese Form denn beides heifien? Bei allen falsclien oder halb 
richtigen Antworten soli man darauf halten, dafi derjenige Schiiler, der 
nicht geniigt hat, naeh Richtigstellung der Saehe die Antwort, die er selber 
nicht gefunden, zum Schlusse richtig von sich gibt; so stumpfsinnig wird 
ja kein Schiiler sein, dafs ihm das nicht am Ende gelingen sollte. Bei 
richtigstellenden Antworten lasse man nicht das Falsche noch so und so 
viel mai sagen, sondern nur das Richtige. „Die Einwohner unserer Stadt" 
ist gefragt, incolae nostris oppidi geantwortet. Ungeschickt verfahrt nun, 
wer fragt: „Was war falsch?" und sich den Fehler wiederholen lafit. Ge- 
schickt dagegen ist es zur Richtigstellung geradenwegs aufzufordern und 
incolae nostri oppidi ans Licht zu fordem. — Die Antwort soli in den 
untersten Klasscn in ganzen Satzen gegeben werden, um die Sprachfahig- 
keit der Schiiler zu bilden und zu schulen. Weiterhin soli man aber 
nicht pedantisch immerfort auf ganze Satze verpieht sein, sondern die 
Formen guter Gesellschaft in den Antworten zulassen. Dazu gehort es 
aber auch, dah man sich keine „Lumpen und Fetzen" bieten lafst. „Bald 
wird der Inhalt nur durch einen Brocken angedeutet, bald fehlt der Ant
wort jedes organische Verhaltnis zur Frage, bald beginnt sie mit dem 
Pradikat unter Unterdriickung jedes Subjekts und lauft dann gleichsam 
ohne Kopf, ais Rumpfantwort, einher, bald wird wenigstens der Artikel 
zu seinem Substantiv, die Prapostion im Anschlufi an das Yerbum der 
Frage ausgelassen oder der durch das Zeitwort der Frage geforderte 
Kasus durch den beąuemen Nominativ ersetzt, und der Lehrer heifit das 
alles gut, weil er sich des richtigen Stoffwissens freut; er gibt dann und 
wann eine kleine Korrektur seinerseits gratis dazu, aber er notigt nicht, 
erzieht nicht zur regelmahigen Verbindung mit Inhalt und Form, die ge- 
rade das Wesen der „Bildung" ausmacht. Und so kann man manche 
Schule von 9 Klassen mit allen Scliulehren durchlaufen und gegeniiber 
den Anforderungen an sichere und natiirliche Rede ein Stock bleiben. Das 
ist eine harte Anklage, aber die Wirklichkeit fordert sie heraus, und ohne 
schroffe Kennzeichnung wird so eine alte Gewohnheit nicht erschiittert. “ 
(Munch, Neue padag. Beitrage S. 97 u. 98.) Anklage und Kennzeichnung 
sind in diesen Worten ja hart und schroff, aber nicht zu liart und zu 
schroff, sondern eher zu milde den Tatsachen gegeniiber, die sich bei alt 
und jung im Lehrerstande vorfinden. Wer hatte nicht schon Beispiele 
wie folgende mit Grausen gehort? Fr.: Wo sind fruchtbare Stellen in 
Danemark? A.: Die Inseln. Fr.: In welchen Gegenden Deutschlands wird 
besonders Wein gebaut? A.: Rhein und Mosel. Fr.: Was verhinderte
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Hannibal mit Nachdruck den Romera entgegenzutreten? A.: Durch Mangel 
an Geld und Soldaten. Fr.: Wie alt war Christus, ais er zum ersten Małe 
den Lehren der Schriftgelehrten im Tempel zu Jerusalem zuhorte? A.: 
Zwolf. Wir konnten diese Beispiele noch vermehren bis zu den unheim- 
Hchen mit „wenn“ beginnenden Antworten, die nirgendwo passen, und der 
nachlassigen Fortlassung jedes finiten Yerbums und Ahnlichem. Das Ge- 
gebene mag geniigen, um hinzuweisen und aufmerksam darauf zu machen, 
wie viel logische und sprachbildende Kleinarbeit man im Unterricht ver- 
saumt, indem man sachgemafie und richtige Fragen und sprachlich- und 
logisch-richtige Antworten vernachlassigt. Man sollte bedenken, wie ge- 
rade kleine Ursachen, wo sie sich so haufen wie bei Frage und Antwort, 
grofśe Wirkungen haben miissen, wie geistesbildend es ist, wenn tagtag- 
lich und stiindlich auf jede regelrechte und sprachriehtige Frage eine tadel- 
lose und angemessene Antwort erfolgt, wie wenig bildend es aber ist, 
Wenn der Lehrer (und ich kenne solche) den Mund voll nimmt und gegen 
unlogische Art zu denken lange Predigten halt, in den nachsten 10 Minuten 
aber 15—20 Antworten vorbeilaufen lafit, die samtlich unlogisch und 
sprachlich unrichtig aufgebaut sind und zum Teil bis zur Stufe eines Stofi- 
seufzers herabsinken.

Das personliche Yerhaltnis des Lehrers zu solchen Antworten mu Ib 
also ein sehr entschiedenes und abweisendes sein, wahrend an anderen 
Stellen das abweisende Yerhalten etwas gemildert werden konnte. Der 
Lelirer soli namlich nicht zu eigensinnig auf einer bestimmten Antwort 
bestehen, die er sich im voraus zurechtgelegt hat, wenn diejenige Ant
wort, die der Schiiler gibt, auch richtig ist. Es kommen immer wieder 
Falle vor, besonders wo etwas „im Buche steht", in denen man wortliche 
Ubereinstimmung der Schiilerantwort mit der eigenen Formulierung ver- 
langt, wo aber dieses Yerlangen eine Hartę bezeichnet. Wenn ein Schiiler 
auf die Frage: Was hat Gott geschaffen? antwortet: die ganze W elt, 
so soli man das nicht zuriickweisen, weil man die Antwort verlangt: 
Himmel und Erde und alles, was darin ist. Man sollte iiberhaupt, so 
scharf man angehen muh gegen alle Fetzen- und Lumpenantworten, nicht 
leicht eine Antwort ganz verwerfen, falls sie einen richtigen Kern hat, 
sondern ausnutzen, was irgendwie zu nutzen ist; das macht Mut und 
fordert die Frische und Unbefangenheit zwischen Lehrern und Schillera. 
So sehr man nun aber auch Wohlgefallen auSern mag den Antworten der 
Schiiler gegeniiber, man soli es nicht mit bestandigen Lobspriichen und 
ehrenden Zwischenbemerkungen tun; denn sich immerfort wiederholendes 
’>§ut“, „brav“ etc. stumpft ab und nimmt angebrachtem Lobe seine 
Wirkung.

Wir fassen unsere Erorterungen dahin zusammen, dah man, was 
^ragestellung und Antwortgebung anbelangt, stets recht genaue Anforde- 
rungen an sich und an die Schiiler stellen soli. Dann kann man andere 
Anforderungen, z. B. an die hausliche Tatigkeit der Schiiler, immerhin 
oiaf.syoller gestalten, weil man ja grofiere Schulwirkungen bestandig in 
seiner Gewalt hat, die dem steinhbhlenden Tropfen gleich sind. Wer 
kunstgerecht fragt und sich gut antworten lafit, iiberlaht eben nichts, wie



der torichte Samami, dem leichten Spiel des Zufalls, sondern er streut 
klug und mit bewufiter Hand den Segen aus auf gut geackert Land und 
wird sich deshalb auch mehr ais andere begliickender Ernte freuen.

Auch hier wieder bringt Ovekberg a. a. 0. S. 191— 199 schlichte Winkę und gute 
Beispiele. Auch R einstein a. a. 0. S. 139— 146 beschaftigt sich eingehend mit der Antwort.

2(i. Wechsel von Vortrag und Frage im Unterricht. So wert- 
voll die Frage im Unterricht ist und so haufig man sie anwenden soli, 
man darf sie doch nicht bis zu dem Grade iiberschatzen, dąb man neben 
ihr zusammenhangende Erorterungen und Yortrag nicht gebiihrend zu 
ihrem Rechte kommen lafit. Diese sollen in schonem und erfrischendem 
Wechsel mit der Frage einherschreiten. Ist der Yortrag bis zu einem 
gewissen Abschlufs und Ergebnis gekommen, so mogen Fragen die prii- 
fende Sondę einsetzen, ob die Worte des Lehrers auch ihre Dienste getan, 
ob sie, besonders bei schwer verstandlichen Dingen, auch verstanden 
sind. Manche Lehrer bringen zu grohe Stoifmassen in zu kurzer Zeit an die 
Schiller heran (z. B. bei schwierigen physikalischen Gesetzen und mathe- 
mathischen Lehrsatzen) und belasten das Gedachtnis allzusehr mit sich 
iiberstiirzendem Neuem. Man gehe lieber behutsam zu Werke; und rechte 
Behutsamkeit zeigt sich darin, dali sie geschickt zwichen Vortrag und 
Frage wechselt.

Bei Ubermittlung von Kenntnissen kann man nun unter Umstanden 
beide Arten walilen; namlich dann, wenn schon verwertbare Anschauungen 
und Teilkenntnisse vorliegen, wenn in Grammatik, Mathematik, den Natur- 
wissenschaften Urteile zu bilden sind. Man kann hier das Urteil fertig 
vortragen, kann dieses aber auch erfragen; auf jenem Wege wird zunachst 
Mittelbares geschaffen, das der Schiller ad verba magistri fur wahr an- 
nimmt und nachspricht; auf dem anderen Wege schafft man sofort selb- 
standige und unmittelbare Urteile. Der Vortrag wird deshalb gut tun, das 
Mittelbare stets zur Unmittelbarkeit iiberzufiihren, indem er den Schiller 
in Selbsttatigkeit erhalt und zur Selbsttatigkeit anregt; verliert er diese 
Kraft, sieht man, da& kein rechtes Leben mehr in den Schulern wohnt, 
dann wechsle man mit der Unterrichtsform und vergewissere sich, weshalb 
Stumpf- und Dumpfheit iiber der Klasse lagert, ob die Unaufmerksamkeit 
der Ubermudung oder dem Mangel an Verstandnis entspringt. Beides 
wird im Dienste des Vortrags die Frage klarstellen.

Auf des Schiilers Vortragsfahigkeit soli die Frage nicht zu zerreifiend 
wirken. Man soli deshalb nicht zu sehr brocken- und fetzenweise alles 
aus dem Schiller herausheben, sondern, wo dieser Zusammenhangendes zu 
bieten fahig ist, freie Bahn zum Vortrag lassen, aber auch wirklich freie 
Bahn, nicht eine solche, auf der bei jedem zweiten Schritte der Leitende 
einen Frageknittel dem Redenden zwischen die Fiihe wirft. Man soli viel- 
melir dem Schiller rechten Mut machen und ihn nicht bei jeder Kleinig- 
keit nervos-empfindlich storen, sondern bei etwaigem Stocken oder geringen 
Fehlern mit ganz leichten und behutsamen Winken nachhelfen. Das viele 
Unterbrechen, das oft gerade die tiichtigsten Padagogen nicht lassen konnen, 
hindert die Sprach- und Sprechfertigkeit des Schiilers; viel besser ist’s, 
man lafst dem Schiiler, soviel ais irgend angangig, zunachst das Reclit
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auszureden. Erst nachdem er ausgesprochen, lasse man berichtigen oder 
berichtige selbst mit Hilfe der Frage. Macht man es anders, so bekommt 
der Horer kein richtiges Bild von dem, was der Schiller wirklich kann 
und weih: denn dieser traut sieli, wenn Fragen ihn zu oft unterbrechen, 
schliefilich selber nicht recht mehr. Und wo das Selbstvertrauen fehlt, 
da fehlt das Beste; denn auch der kleinste Schiiler kann bereits mehr, ais 
wir oft denken, wenn er sich nur recht viel zutraut.

27. Das Auswendiglernen. Wir kommen zur Einpragung des Unter- 
richtsstoffes durch das Gedachtnis. Dieses mochten wir der Vorrats- 
kammer der Seele vergleiehen, aus der diese sich speisen lafat mit des 
Geistes taglicher Nahrung und taglichem Brot. Je geordneter der Vorrat 
in dieser Geisteskammer ist, um so rascher wird die Nahrung zur Hand 
sein, je besser die Qualitat des Yorrats, um so gedeihlicher und niitzlicher 
wird die Nahrung sein. Das Gedachtnis wird aber zugleich auch eine 
Kraft und Fahigkeit der Seele, die schaffend verfahrt, indem sie die Kennt- 
nisse, die sie rezeptiv festgehalten, hervorholt und zur Yerwertung dem 
Geiste darbietet. Die Gedachtniskraft kann deshalb auch kunstgemal3 ge- 
ubt und gepflegt werden. — Zunachst haben wir es mit dem m echani- 
schen Gedachtnis und dem mechanischen Auswendiglernen zu tun, wobei 
die Sinne, vor allem das Auge und Ohr, sowie zeitliche und raumliche 
Einflusse von nicht zu unterschatzender Bedeutung sind. Besonders in 
jiingeren Jahren ist das mechanische Gedachtnis kraftiger ais das logische 
oder judiziose; deshalb niłtze man diese Zeit aus, um das Materiał fur 
spatere Denkarbeit einzuheimsen und festzulegen. Aber auch auf den 
oberen Stufen vernachlassige man das mechanische Gedachtnis nicht. 
Lassen wir mit besonderer Zuhilfenahme des mechanischen Gedachtnisses 
Vokabeln, Zahlen, Spriiche, Lieder usw. lernen, so werden wir diese 
nacheinander oft und eindringlich wiederholen, um sie zunachst in der 
Reihenfolge zu behandeln, in der das Auge die raumlichen Vorstellungen 
sieht oder das Ohr den aufeinanderfolgenden Klang hort. Auf den unteren 
Stufen des Unterrichts hole man alles herbei, was von der anschaulichen, 
sinnlichen Seite her mitwirken kann, das zu Lernende so einzupragen, 
dafa die Pragung Eindruck hinterlafit. Deutliches und lautes Vorlesen, 
rhythmisches Betonen der Verse, Anschreiben an die Tafel — alles nehme 
man zu Hilfe, bis die Worte im Gedachtnis des Schiilers gleichsam von 
selber einen Gang gehen, der leicht wiederholt werden kann. Bei schwierig 
lautendem und zu behaltendem Gedachtnisstoff lasse man die Klasse im 
Chor sprechen, um durch Vollklang vollere Wirkung und tieferen Eindruck 
zu erreichen. Die Ubung des mechanischen Gedachtnisses wird heutzutage 
an manchen Stellen zu sehr unterschatzt, weil man meint, wir hatten’s im 
Denken so herrlich weit gebracht, dah wir des Gedachtnisses entraten 
konnten. Man vergifit, dala wir eine Art von geistiger Muskulatur aus- 
zubilden haben, die friih beim Hansclien geiibt werden mufi, um recht 
sieher tatig zu sein und um spater dem Hans die rechten Dienste zu tun. 
Der mechanische Besitz soli unverwischbar und unzertrennlich gemacht 
werden, damit er jederzeit mit Schnelligkeit sich in Bewegung setze zu 
hoherer Yerwendung im Dienste des Denkens. Man unterstutze deshalb
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das Gedachtnis recht durch die Sinne und die Anschaulichkeit. Wenn 
Abstraktes gelernt wird, lehne man es an konkrete Yorstellungen an, an 
Abbildungen, Karten, Tafelzeichnungen, Tabellen, Ubersichten, genea- 
logische Tafeln, Dispositionen, geschickt gedruckte Paradigmata. Das Orts- 
gedachtnis zieht aus solchen anschaulichen Mitteln reichen Nutzen. Geht’s 
uns doch mit unserm Ortsgedachtnis tagtaglich so bei unserer Bibliothek, 
die in bestimmter Reihenfolge steht und uns, ohne dafs wir uns besondere 
Mtihe gegeben, im Gedachtnis haftet, weil Auge und Tastsinn uns Ge- 
daehtnisstutzen sind. Werfen wir aber die Bibliothek in einen Korb, so 
ist mit der guten ortlichen Ordnung auch unser gutes Gedachtnis fiir die 
Biicher dahin. Wie wertvoll das Raumgedachtnis ist, lehrt jeden die Er- 
fahrung. Lesen wir doch im spatern Leben ganze Seiten eines friiher 
viel gebrauchten Buches im Geiste herunter, da wir die Gliederung nach 
Abschnitten und Absatzen ais ortliche Ankniipfungspunkte gleichsam noch 
vor Augen haben. Es ist deshalb zu bedauern, dala die Vielgeschaftigkeit 
unserer neueren Zeit auch die Y ie lg esta ltigk e it der Lehrbiicher nach 
sieli zieht. Das Geschlecht vor uns wufśte auch deshalb mehr, weil seine 
Lehrbiicher, wie der alte „Zumpt“ und „Buttmann", eine grofśere E in - 
form igk eit in der Darbietung der mechanisch zu erlernenden Sprach- 
formen zeigten. Daraus sollten wir eine Lehre ziehen und zerstreuende 
Mannigfaltigkeit auf diesem Gebiete verbannen. — Auch Reim und Rhyth- 
mus sind gute Stiitzen, wo sie in mahvoller Weise zu Bundesgenossen 
des Gedachtnisses gemacht werden. Die Memorialverse der guten alten 
Zeit, auf die unsere moderne Padagogik vielfach ais auf eine unnutze 
Spielerei mitleidig herabsieht, schatze man doch ja nicht zu gering; sie 
haben ihr Gutes gehabt und haben’s heute noch. Schon mancher gelehrte 
Mann hat immer wieder nach ihnen ais Gedachtnisstiitzen gegriffen. Auch 
die Hilfen der Mnemotechnik, soweit sie verstandig sind und nicht Ge- 
dachtnisverzerrungen und Gedachtniskarikaturen bieten, sollte man nicht 
ganz abweisen. Wenn ein Sextaner die Lagę des Euphrat und Tigris 
nicht behalten kann, so ist es doch wahrlich keine didaktische Todsiinde, 
ihm zu sagen, daS der Euphrat nach Europa zu liege und der Tigris 
nach Asien zu, dem Lande der T iger. Und die Zahlen 1640, 1740 und 
1840 braucht man sich ais Marksteine in der preufiischen Geschichte nicht 
entgehen zu lassen, ebensowenig wie die von vier zu vier Jahren fallenden 
Friedenschliisse von Campo Formio (1797), Luneville (1801), Prefiburg 
(1805) und Wien (1809). Und wer das Lautverschiebungsgesetz mit dem 
tamtam (Tenuis, Aspirata, Media u. s. f.) behalten lafat, ist des Dankes 
der Lernenden gewifś, wie wir es seiner Zeit dem beriilimten Raphael 
Kuhner gedankt haben, dafi er uns das Erlernen des Genetivs und Ablativs 
nullius und nullo zu nenio durch das Stichwort Gab(e)l erleichterte. Man 
verachte also das mechanische Gedachtnis nicht zu sehr. — Bei dem mecha- 
nischen Einpragen unterlasse man sodann auch V ariationen nicht, nach- 
dem zunachst die R eih en fo lge  zu ihrem Rechte gekommen ist. Vokabeln, 
Zahlengruppen und Paradigmata, die vor allem erst in bestimmter Folgę 
gelernt sind, frage man nach geordneter Befestigung auch aufier der Reihe 
ab. Dieses Durchbrechen der zunachst mechanisch gelernten Reihenfolge
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kann man nicht genug iiben, damit die einzelnen Teile des Paradigmas, 
der Regel, des Einmaleins auch isoliert angewandt werden konnen und 
das Gedaclitniswissen allen Kreuz- und Querfragen gegeniiber wirklich
standhait.

Dem mechanischen Lernen folgt das verkniipfende Lernen, wobei 
Verstand und Phantasie ais verbindende und zusammensetzende Geistes- 
krafte wirken. Der Riickertsche Weisheitsspruch tritt dabei in seine Rechte:

„Auswendiglernen sei, mein Sohn, dir eine Pflicht;
Yersaume nur dabei Inwendiglernen nicht;
Auswendig ist gelernt, was dir vom Munde fliefit,
Inwendig, was dem Sinn lebendig sich erschliefit."

Dieses Inwendiglernen weist man dem sogenannten ju d iz iosen G e- 
dachtnis zu. Es ist ein Fehler unserer Zeit, dafi sie diese Art von Ge- 
dachtnistatigkeit etwas iiberschatzt sowohl bei der Spracherlernung ais 
auch bei der Aneignung mathematisclier Lehrsatze. Jiingeren Lebensjahren 
namlich traut man vielfach schon eine allzu grofie Kraft und Fahigkeit 
zu, logische Operationen vorzunehmen. Formen, Worter, Ausdriicke, die 
einfacbsten, immer wiederkehrenden syntaktischen Regeln, sowie die bei 
Rechnungen sich wiederholenden Kombinationen der Zahlen behandele man 
deshalb nicht zu friih in der Weise, dafi man iiberall mit Begriindungen 
dazwischen fahrt, sondern iiberlasse dem frisch und noch unbewuf.it 
sehaffenden Gedachtnis manches, was spatere Jahre von selber zu voller 
innerer Entfaltung zeitigen. „Je friiher reif, je fruher faul" ist auch eine 
padagogische Weisheit, die man beim Auswendiglernen in gewissen Fachem 
beherzigen sollte. Es kommt zunachst nur auf den Gedachtnisstoff an; 
dieser sollte immer so bereit liegen, da fi er stets gegenwartig sich 
den logischen Operationen des Yerstandes zur Yerfiigung stellen kann. 
Solche sicheren Anfangsstoffe sollten aber auch in der notigen Voll- 
standigkeit im Gedachtnis aufbewahrt liegen; ist es nicht der Fali, so 
tritt beim Ubersetzen oder beim Rechnen Ratlosigkeit, Stocken und 
peinlicher Stillstand ein, obwohl vielleicht die logische Einsicht und die 
innere Beziehung der Begriffe ganz klar sein mag. Die Begriffe finden 
eben keinen rechten Grund und Boden und schweben in der Luft. Es ist 
z. B. zunachst lediglich Gedachtnissache, dafi helium inferre bekriegen heif.it, 
dafi invidere den Dativ regiert und oblivisci den Genitiv, dafi nach den 
verbis sentiendi und declarandi der Accusatwus c. infinitwo, dagegen nach 
den Verben des Bittens ut folgt, nach non dubito aber quin und nach 
iubere wiederum der Acc. c. inf. Wollte man bei allen diesen syntaktischen 
Regeln gleich volle Begrundung geben, so wiirde diese unniitze Kluglieit 
doppelte Torheit sein. Damit wir nicht mifiverstanden werden, fiigen wir 
ausdrucklich hinzu, dafi unser Yorbehalt nur fiir bestimmten Unterrichts- 
facher gilt, bei denen das Mechanisieren und die Gedachtnisfertigkeit an- 
gebracht erscheinen. Hiiten soli man sich aber z. B. im Religionsunter- 
richt, im deutschen und geschichtlichen Unterricht unverstandenen Stoff 
auswendig lernen zu lassen. Das gescliieht leider viel zu viel; man greift 
fiir das naive Kindesalter im Religionsunterricht nicht selten viel zu hoch 
and leider in der Geschichte ebenfalls. Fiir Anfanger sind Fragen der
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Yerfassung und der Gesetzgebung noch nichts Verdauliches, sie wollen 
Taten sehen, die sie selbst mitzuerleben im stande sind, und Fragen 
beantworten, dereń Mitempfindung ihnen moglich ist. Man sollte deshalb 
das Biographische in den Yordergrund stellen und alle Daten und Jahres- 
zahlen fortlassen, zu denen nicht Yollverstandliches gelernt werden kann. 
Lafit man aber etwas auswendig lernen, was dem Kindesalter nocb nicht 
vollverstandlich sein kann, so priife man, ob das Ahnungsvermogen des 
Schulers bereits stark genug ist, um das von dem Verstande noch nicht 
ganz Begriffene mit vorahnendem Geflihl fest zu erfassen. —  Das judiziose 
Gedachtnis, das volle Inwendiglernen balme man also allmahlich an, in
dem man Yerstand, Gemiit und Phantasie zu Hilfe ruft, indem man die 
anfanglich unbewufit im Lernstoffe liegenden intellektuellen, ethischen und 
asthetischen Anregungen, Zusammenhange und Verbindungen dem volleren 
BewuStsein immer mehr zufiihrt. Eine Vorstellungsreihe, etwa ein Ge- 
dicht, eine Regel, ein Paradigma, ein mathematischer Satz wird erst zu 
dauerndem und verwertbarem Besitz, wenn wir Zusammenhang und Sinn 
tiefer und tiefer erfassen, wenn wir nicht nur aufierliche Ankniipfungs- 
punkte in den Dienst des Gedachtnisses, sondern innerliche Verbindungs- 
punkte in den Dienst der iibrigen Geistestatigkeiten stellen und dadurch 
in wechselwirkender Beeinflussung auch das Gedachtnis scharfen, beleben 
und erweitern. Yor allem miissen fiir das judiziose Memorieren alle sach- 
lichen und sprachlichen Schwierigkeiten vollig klar gestellt, die Regel 
durch Beispiele erlautert, der Lehrsatz bewiesen, das Gedicht in seinen 
einzelnen Satzen, Versen und Strophen klar gelegt werden. Wir miissen 
vorkonstruieren, damit das Auswendiglernen ein Nachkonstruieren werde; 
die Dinge mit ihren Eigenschaften, die Ereignisse in ihren Ursachen und 
Wirkungen, die Ziele mit ihren Mitteln miissen vor dem inneren Auge des 
Schulers entstehen, damit sie wieder erstehen konnen im Gedachtnis. 
Auf bestimmte Gedanken, die das Ganze beherrschen, muS aufmerksam 
gemacht werden; denn solche beherrschenden Gedanken rufen, wenn sie 
wiederkehren, das Ubrige rasch hervor. Es sind das besonders solche 
Punkte, die sinnlich kraftiger, geistig inhaltsreicher sind ais die Neben- 
punkte und die deshalb besonderes Interesse wecken. Auch das Yerhalt- 
nis vom Besonderen zum AUgemeinen soli man beim verkniipfenden Lernen 
bestandig zu Ratę ziehen; das Allgemeine mufe stets ais Grund oder ais 
Folgę erscheinen, ais das bestimmende Gesetz, von welchem der ganze 
Kreis des zu Lernenden abhangt. Besondere Falle und Satze sind unter 
den Gesichtspunkt der Regel zu stellen, damit das einzelne durch die Regel 
im Gedachtnis festgenagelt wird und damit wiederum die Einzelheiten die 
Regel halten wie das Mauerwerk den Nagel in der Wand. Gleichheiten 
und Alinliehkeiten miissen herangezogen werden, zumal wenn sie sich in 
natiirlicher und sachgemafser Weise darbieten; dann bilden auch sie eine 
feste Gedachtnisstiitze. Werden aber Ahnlichkeiten erst lange gesucht 
und weit her geholt, dann schaden sie mehr, ais dafi sie niitzen, dann 
verwirren sie mehr, ais da fi sie zu geordnetem Besitz fiihren. Vor allem 
aber kommt es darauf an, dafi wir iiberall das Neue, Werdende, Ent- 
stehende an etwas Altes, Fertiges, Yorhandenes ankniipfen. Je vielseitiger
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sich das machen laht, um so fester wird es haften. Dabei mufi man prak- 
tisch suchen und geschickt zu flnden wissen; denn es ist meistens mehr 
altes Wissen und mehr Erfahrung vorhanden, ais sich der Schiller bewufit 
ist und der Lehrer vielfach voraussetzt. Wird aber das Neue in seiner 
Uerwandtschaft mit dem Alten dem Schiller dargelegt, dann kommt der 
besondere Reiz hinzu, den wir allemal da empfinden, wo wir zwischen uns 
und anderen Wesen Beziehungen entdecken, von denen wir bisher nichts 
geahnt hatten. Diese Zuhilfenahme bereits vorhandener, aber bisher nocli 
unter der Schwelle des Bewufatseins sehlummernder Yorstellungen kann 
nian nicht oft und nicht eindringlich genug anwenden. „Vom Bekannten 
zum Unbekannten“ , „vom Nahen zum Fernen“ , „unterrichte luckenlos bei 
dem, was im Gedachtnis haften soll“ . Je mehr Anknupfungspunkte, um 
so besser und leichter geht das Lernen von statten, um so grofier ist 
auch die L u st zum Lernen. Und darin liegt auch ein Geheimnis der 
Lehrkunst. Man spricht stets nur von mechanischem oder logischem 
Memorieren, von mechanischem und judiziosem Gedachtnis und bedenkt 
nicht, daL das Gefiihl, das lebhafte Interesse, die Teilnahme fur den zu 
lernenden Gegenstand auch von grofier Wichtigkeit sind. Man sollte des- 
halb auch vom sympathischen, vom mitfiihlenden Gedachtnis sprechen, 
Wenn man einmal das Bediirfnis hat, jede Sonderart zu scheiden und 
zu benennen. Was uns im Leben anzieht oder abstofit, was Zuneigung 
oder Abneigung erweckt, haftet lange im Gedachtnis, langer ais das, 
was uns gleichgiiltig erschien. Das Sympathische nimmt aber noch den 
Yorrang ein vor dem Antipathischen; denn angenehme Erinnerungen 
bleiben langer haften und treten ofter hervor ais die unangenelimen. 
Da6 also auch das Gefiihl mit hineinreieht in die Tatigkeit des Gedacht- 
nisses, ist eine Tatsache, die wir zu beriicksichtigen haben bei allem Aus
wendiglernen.

Zum Schlusse aber noch einige H a u sreg e ln  fur das Auswendig
lernen, die sich bisher nicht einfiigen liehen. Auch das Auswendiglernen 
mug gelehrt werden. Besonders den Anfangern soli man Anweisung geben, 
wie sie zu lernen haben; tatsachlieh wissen diese in vielen Fallen noch 
gar nicht, wie sie am rasehesten zum Ziel kommen, dah man bei fremd- 
sprachlichen Vokabeln zunachst aus dem fremden in den deutschen Be- 
griff und dann von diesem zuriick memoriert, dah man bei Gedichten von 
Reimpaar zu Reimpaar weitergeht, um schliefilich bis zur Strophe zu ge- 
langen; dah manche gut tun, die Feder beim Memorieren zu Hilfe zu 
nehmen, da eigne Schrift oft besser dem Gedachtnis sich einpragt ais die 
kalte, fremde Druckschrift; dafs andere wieder besser laut lernen, da ihnen 
der Klang des Wortes eine bessere Stiitze ist fiir das Behalten ais das 
nur gesehene Wort. Solche und ahnliche Anweisungen werden gute Friiehte 
bringon. Eine andere Regel beim Memorieren ist die, dali man bei jeder 
ersten Einfiihrung in einen neuen Lehrgegenstand im Anfang wenig, aber 
dieses griindlich memorieren laht und erst bei weiterem Fortschritt die 
Aufgaben umfangreicher bemifit. Geht man aber im Anfang zu rasch vor, 
so wird fliichtig und halb gelernt, und es haufen sich dann spater die 
Klagen, dafi die Grundlagen nicht geniigend gelegt seien und dali in den



Elementen Liicken seien. Dem soli man friihe vorbeugen durch ma6volles, 
aber recht griindliches Behandeln der Anfange des Wissens. Wenn aber 
die ganze Klasse etwas gelernt hat, so soli man beim Abfragen auch 
moglichst alle unter Kontrolle stellen. Wer gelernt hat, will auch gern 
zeigen, dafi er etwas weifś; wer aber nicht ordentlich gelernt hat, ver- 
dient gefaht zu werden, damit er sich bessere.

Zum Auswendiglernen vgl. R egener , Methodenlehre S. 242 ff. — F au th , Das Ge- 
dachtnis, Gutersloh 1888 S. 304 ff. — D orpfeed , Gesammelte Sehriften I. 1. Bd. Denken 
und Gedaehtnis, Giitersloh, 7. Aufl., 1901, S. 89 ff. — K r ie g , Lehrbuch der Padagogik, 
Paderborn, 2. Aufl., 1900, S. 389.

28. Die Wiederholung. Eine wesentliche Hilfe erfolgreichen Lernens 
bedarf einer besonderen Besprechung: die W ied erh o lu n g . Diese kann 
unabsichtlich sein, indem aller Unterricht zugleich wiederholender Natur 
ist, sofern das Alte und friiher Gelernte das Neue bestandig durchzieht 
und gleichsam den Faden bildet, an dem das Neue zu Kristallen zu- 
sammenschiefst. Mit dieser Wiederholung haben wir es hier nicht zu tun: 
vielmehr nur mit der absichtlichen. Wenn der Unterricht nicht bloh zu 
fliichtiger Anregung bei einzelnen oder zur Verbreitung der Oberflachlich- 
keit und Halbwisserei dienen soli, so ist diese Wiederholung unerlahlicli. 
Es kann deshalb nicht dringend genug davor gewarnt werden, dah sie allzu 
selten und zu umfassend angestellt wird; man wendet hesser oftere Wieder- 
holungen an und gibt ihnen kleineren Umfang. Erst am Schlusse eines 
Pensums mag man diese kleineren Wiederholungen zusammenfassen, aber 
sich hiiten durch zu viele Einzelheiten sich die Sache zu erschweren. 
Zahl und Umfang der Wiederholungen wird sich auch nach der Klassen- 
stufe zu richten haben. Je jiinger das Alter der Schiller ist, um so 
haufiger miissen Repetitionen sein; je alter und selbstandiger die Schiller 
werden, um so mehr kann man ihnen umfangreiche Wiederholungen zu- 
muten. Ihre Schrecken verlieren aber alle Wiederholungen, wenn die 
anfangs erwahnte Repetition den Unterricht unbemerkt begleitet und wenn 
man nicht so lange wartet, bis zu viel vergessen ist. Wenn eine Wieder
holung notig wird, dann kommt sie fast schon zu spat.

Eine andere Regel fur die Wiederholungen ist, daf3 man ihnen die 
notige Beweglichkeit und Yielgestaltigkeit gibt. Sie konnen die mannig- 
fachsten Formen annehmen und verlieren dadurch das Eintonige, werden 
nie mechanisch und geben zur Erweiterung und Belebung des Unterrichts
stoffes selbst durch Heranziehung neuer Bemerkungen, Anregungen und 
Beispiele Yeranlassung. Wiederholungen, die zum zweiten Małe Seite fur 
Seite, Abschnitt fur Abschnitt eines Lehrbuchs durchwandern wie beim 
ersten Małe, sind nicht so ergehnisreich wie diejenigen Wiederholungen, 
die das Gelernte unter neuen Gesichtspunkten sich ansehen und von den 
verschiedensten Seiten aus beleuchten. Deshalb ist es mit dem einfachen 
Aufgeben so und so vieler Paragraphen oder Seiten des Lehrbuchs nicht 
getan, sondern gewisse Leitungsgrundsatze, zusammenfassende Fragen, 
ordnende Anweisungen sollen den Wiederholungen ihre Richtung geben: 
das aber will alles wohl iiberlegt sein und bedarf des sorgfaltigsten Nach- 
denkens. So werden die Schiller das friiher Durchgenommene ganz anders

118 Zweiter Abschnitt. Die Behandlung des Unterrichtsstoffes. Methode.



§ 28. Die Wiederholung. 119

wiederholen, ais wenn sie stumpf und dumpf noch einmal dieselbe gerade 
Strafie wandern miissen. Denn geschickte Anweisungen wei’den darauf 
halten, dafi das Wichtigste sich von dem Unwichtigen abhebt, umsomehr 
ais eine solche Sonderung bei der ersten Durchnahme und beim ersten 
Lernen nicht immer moglich ist. Beispiele mogen zur Erlauterung dienen. 
In der Geschichte, dem von unpraktischen Wiederholungen wohl am meisten 
milshandelten Unterricht, ist ein Zeitraum der alten Geschichte chrono- 
iogisch durchgenommen. Ich werde die Repetition nicht verlaufen lassen 
wie die erste Behandlung, sondern die Hauptdaten zu festestem Besitze 
machen, dann aber, immer unter Festhaltung der Hauptzahlen, die be- 
deutenden Staatsmanner, Feldherren, entscheidungsvollen Schlachten und 
wichtigen Friedensschliisse suchen und zusammenstellen lassen, damit der 
Schiiler merkt, dafi er nicht nur etwas gedachtnismaSig w eifi, sondern 
dah er etwas zu eigenem Besitz sich erworben hat, womit er in selbstan- 
digem Studium eigene Gebilde sich zu verschaffen im stande ist. Sehr 
interessante Winkę gibt Jager a. a. O. S. 100, zunachst allerdings fiir das 
Abiturientenexamen, aber besser noch verwendbar fur anregende Wieder
holungen. Ais zusammenfassende Leitmotive stellt er hin: Die Insel Sizilien 
im Altertum, Mittelalter und Neuzeit; Biirgerkriege im Altertum, Mittel- 
alter und Neuzeit; Biirgerkriege, die zugleich Religionskriege waren; Frei- 
heitskriege, die er trotz seiner sonstigen Abneigung gegen den Krebsgang 
der Geschichte bei der wiederholenden Behandlung vom Jahr 1813 aus 
bis zu den Perserkriegen verfolgt; die orientalische Frage, d. h. den durch 
alle Jahrhunderte sich hinziehenden Gegensatz zwischen Orient und Occident; 
Beziehungen Deutschlands zu Frankreieh in den verschiedenen Zeitaltern. — 
Sehr anregend — aus eigener Erfahrung kann ich’s sagen —  ist nach 
Abschlufa des Geschichtspensums eine geograpliisch-historische Wanderung 
an den Fliissen und iiber die Gebirge, durch Provinzen, Regierungsbezirke 
und Landschaften, urn uberall bei den Statten zu verweilen, wo der Zug 
der Weltgeschichte einmal Halt gemacht oder voriibergegangen ist. — 
Wer bei Repetitionen nur immer recht nachdenken wollte, konnte uberall 
einheitliche Gesichtspunkte finden, um das Zustandliche im Wechselnden, 
die einheitlichen Ursachen in der Erscheinungen Flucht zu finden, und 
konnte hier und da auch dem Absclilufi einer Wiederholung eine eigen- 
artige Wendung zu neuer Betrachtungsweise der Dinge geben. Wenn 
z. B. das Altertum und die ersten Abschnitte der mittelalterlichen Ge
schichte bekannt sind, so lese man zum Abschlufa einer Wiederholung den 
Schulern Lohers Aufsatz „Monte Casino“ vor. Von dem engbegrenzten, 
aber prachtigen Landschaftsbilde mit dem Apollotempel und der christ- 
lichen Missionsstatte auf ragender Bergeshohe wird der Schiiler einen 
eigenartigen weiten Ausblick in das Altertum und die ersten Jahrhunderte 
des Mittelalters tun, der von besonderem Reiz ist, weil er Geschichte und 
Kulturgeschichte sinnig vereint. Auch die Wiederholung der Schriftsteller- 
lektiire kann man unter bestimmte Gesichtspunkte stellen. Casars galli- 
scher Krieg wird z. B. Anlafi geben, zu untersuchen, welchen Anteil in 
diesem oder jenem Abschnitt des Krieges Labienus oder einer der anderen 
Legaten hatte, welchen Gebrauch Casar von seiner Reiterei machte, wel-



chem Umstande Casar einige Mifierfolge in den drei ersten Kriegsjahren 
zuzuschreiben hatte. Xenophons Anabasis wird uns bei den Wiederholungen 
etwa im ersten und zweiten Buche zu denken geben iiber die Mangel der 
Disziplin im Solndnerheere des Kyros, oder die Frage uns nahe legen, 
was wir aus den ersten Buchern uber die Verhaltnisse des Perserreiehes 
erfahren. Homers Odyssee kann uns im IX. Buche auf das Yerhaltnis 
von Gottern zu Menschen ais Repititionsgrundlage fiihren, Horaz Epistel I, 7 
legt uns die Frage nahe, wie das Tagesleben eines romischen Mannes in 
der augusteischen Zeit verlief. Ahnliche Leitmotive fur die Repetition 
anderer Schriftsteller werden unschwer zu finden sein. Auch fiir gram- 
matische Wiederholungen sind Gruppenfragen von belebender Kraft. 
Miissen denn die Genitiv- und die Akkusativregeln immer wieder in der- 
selben Reihenfolge hintereinander aufmarschieren wie beim erstenmal? 
Sind nicht gemischte Repetitionen von sich beriihrenden Regeln anregender 
und geistbildender? Wiirden wir nicht, wenn wir nur geschickt zu repe- 
tieren verstiinden, manche Regel beim ersten Lernen getrost iibergehen 
konnen, um bei spateren Repetitionen sie da einzufiigen, wo sie durch 
schon gefestigtes Wissen recbt verstandlich und geklart wird? Und ist 
es nicht in der Mathematik ebenso? Wiirde nicht auch hier das Vorgehen 
in konzentrischen Kreisen der Wiederholung Leben und Bewegung geben? 
Kurz iiberall sollte man, wo es bei Wiederholungen irgend angebt, neben 
dem alten Interesse, das beim ersten Lernen sich regte, ein neues Interesse 
erwecken, das mit der Freude am Wissen auch die Freude an eigenem 
selbstandigem Konnen wachruft.

29. Die Formalstufen in ihrer praktischen Verwertung. Mit den
bisher gegebenen Anweisungen iiber die Handhabung der Unterrichts- 
formen wiirde sich die praktische Padagogik, soweit sie Methode und 
Unterrichtsverfahren im Auge hat, begniigen konnen. Doch wer in der 
Gegenwart lebt und mit ihr im inneren Zusammenhange wirken will, hat 
auch Bestrebungen und Forderungen zu beriicksichtigen, die nicht nur von 
sich reden machen, sondern einen ganz unzweifelhaften Wert fiir die 
Padagogik besitzen und einen iiberall erkennbaren EinfluEs auf die Methode 
des Unterrichts in unseren Tagen ausgeubt haben — wir meinen die 
form alen Stufen des U nterrichts der Herbart-Ziller-Stoyschen Schule. 
Wer einfach naseriimpfend und witzelnd an der Arbeit dieser Schule 
voriibergeht, ohne sich genauere Kenntnis ihrer Bestrebungen zu ver- 
schaffen, macht sich die Beurteilung leicht und driickt sich an Miihe und 
Arbeit vorbei. Wer aber diese Bestrebungen, um fiir die Praxis Gewinn 
daraus zu ziehen, mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, kann vieles fiir seine 
Unterrichtsweise daraus lernen. Denn die formalen Stufen — und darauf 
vornehmlich kommt es an — sind bestimmte Form en, an welche alłes 
Lehren und Lernen sich halten sollen; es sollen aufierdem psych ische 
Formen sein, die also anwendbar sind fiir alles lernende und lehrende 
Arbeiten auf geistigem Gebiet; und an Formen, an den richtigen Formen 
hat es dem Unterricht der hoheren Schulen vielfach gefehlt, und es fehlt 
noch immer daran. Wer Augen hat zu sehen, der sieht es; wer die Augen 
absichtlich oder unabsichtlich verschliefśt, der sieht es nicht und wird,

120 Zweiter Abschnitt. Die Behandlung des Unterrichtsstoffes. Methode.



§ 29. Die Formalstufen in ihrer praktischen Yerwertnng. 121

wie das so zu gehen pflegt, schliefilich schulblind. Grofier Gewinn ist 
also aus den genannten Bestrebungen zu ziehen, wie es auch diese Pada- 
gogik fast auf jeder Seite getan; nur mula man sich nicht von diesen 
Por men ais von unfehlbaren Tyrannen beherrschen lassen, sondern sie 
beherrscben in immer wechselnder Anwendung und Ausniitzung da, wo es 
gut ist, und nicht etwa denken, dafś allen padagogischen Baumen ein 
und dieselbe formalstufige Rinde wachsen miisse. Vor allem wird es dem 
Anfanger gut tun, seine Vorbereitung auf den Unterricht und seine ganze 
lehrende Tatigkeit im engsten AnschluS an die Formalstufen durchzudenken 
und zu gestalten oder aber, wenn er fiir die Schule und in der Schule ge- 
arbeitet hat, die Formalstufen ais iiber ihm stehende Kritik heran- 
zuziehen, sich zeigen zu lassen, wo er gefehlt hat oder wo er’s hatte 
besser machen konnen. Unter diesen Gesichtspunkten hat also die prak- 
tische Padagogik ihren Nutzen zu ziehen aus jenen formalen psychischen 
Gesetzen und soli hier von ihnen gehandelt werden, zumal da auch diese 
oder jene praktische Frage, die in den sonstigen Rahmen der Erorterungen 
sich nicht recht hineinfugte, in diesem Zusammenhang erledigt werden 
kann. Wenn nun hie und da nicht ganz in der Sprache der strengen 
^unft gesprochen wird, so mogę das — und die Zunft wechselt ja selber 
im Ausdruck — verziehen werden; wer in erster Linie praktische Zwecke 
verfolgt, wird in Ausdruck und Anwendung immer etwas aus der Art 
schlagen und vom Wege abweichen, zumal wenn ihm dieser zwar wohl 
geebnet, aber doch nicht so verlockend erscheint wie wohltuende Wiesen- 
und Waldpfade. — Die Lehre von den formalen Stufen des Unterrichts 
geht nun von der Erwagung aus, dah die grofie Menge von Lehrstoff in 
kleinere Abschnitte gesondert werden muh, um iibersehbar zu werden, 
dah die Lehrweise in „methodische Einheiten", d. h. kleine oder grohere 
geschlossene Ganze fiir eine oder mehrere Lehrstunden geschieden werden 
mu6 und dafs wir diese methodischen Einheiten wiederum zu zerteilen 
haben, um schrittweise und folgerecht zu dem Ziele zu gelangen, das der 
Unterricht erreichen soli.

Der erste Schritt, die erste F orm alstufe, ist die Stufe der Yor- 
bereitung, der Analyse. Man geht dabei von der Erwagung aus, dafi 
alles Neue, was wir łernen, nur zu erfassen ist mittelst der Vorstellungen, 
Begriffe und Kenntnisse, die wir schon besitzen. Das Bekannte ist also 
ln jedem neuen Pensum herauszuschalen, oder verwandte Vorstellungen 
sind aus dem Erfahrungskreise der Schiiler herbeizuziehen. Mit anderen 
Worten: man soli nicht mit der Turę ins Haus fallen. Die Aneignung 
des Neuen mit Hilfe des Alten nennt man Apperzeption (Dazuauffassung); 
die alte Yorstellung ist hiebei das Apperzipierende, die neue das Apper- 
mpierte; die alte Yorstellung soli der neuen den Boden bereiten, ihr Stutz- 
und Haltepunkte geben. Je weniger apperzipierende Vorstellungen vor- 
handen sind, um so schwerer findet das Neue Eingang; je mehr, um so 
leichter. Diese vorbereitende Lehrtatigkeit haben wir schon wiederholt 
beruhrt. Wie oft sie im Unterricht angewandt wird, mag ein Blick in 
die Schulstube zeigen. Ein Gedicht wird behandelt, das dem Schiiler 
ganzlich unbekannt ist, z. B. Siegfrieds Schwert. Die Geschichte selbst



kennen die Schiller nieht, wohl aber haben sie sehon gehort von Burgen, 
Riesen, Drachen und Rittern, und sie haben Walder, Schmieden, Ambohe, 
Hammer und Schwerter selber sehon gesehen. Auf alles das wird der 
Zunftgenosse allerstrengster Observanz vorher aufmerksam machen, bevor 
das Gedicht selber gelesen wird; wer aber iiberzeugt ist, dah das Wissen 
und Yorstellen der Schiiler so beweglich ist, dah es sofort beim Horen des 
Gedichtes sich zur Verfiigung stellt —  und das wird ja in hoheren Schulen 
mehr der Fali sein ais in Elementarschulen —, der wird sofort in medias 
res gehen und der Yorbereitung nicht bediirfen. —  Auch im Geographie- 
unterricht werden wir nirgendwo eine vollige terra incognito, betreten: die 
Donau ist vielleicht bekannt aus der Nibelungensage, der Rhein aus den 
Rheinsagen vom Mauseturm und der Lorelei, Amerika aus allerhand Indianer- 
geschichten, Palastina aus den biblischen Geschichten. — Im Sprachunter- 
richt werden bekannte Worter (Namen wie Viktor, November, Dezember, 
Worte wie Adieu etc.), bekannte Spracherscheinungen, besonders aus der 
Muttersprache, zur Verfiigung stehen. — Im Rechenunterricht sind neue 
Vorgange auf alte bekannte zuriickzufiihren; z. B. wird man die Multi- 
plikation auf Addition zuriickfiihren, da ja 2 X  3 =  6 noch unbekannt, 
aber 2 -f- 2 -f- 2 — 6 bereits bekannt ist. Im angewandten Rechnen 
wird man iiberall zuriickgehen auf das Bekannte, z. B. bei Arbeitslohnen, 
Lebensmittelpreisen, Miete, Gewinn und Yerlust. — Aber nicht nur auf 
das Bekannte, auch auf das Verwandte geht die Analyse zuriick, z. B. 
beim schwarzen Nachtschatten auf die verwandte Kartoffel, bei Gemse, 
Reh und Hirsch auf die Ziege, bei fremden Wiederkauern (Kamei und 
Renntier) auf die einheimischen, bei Murmeltier und Feldmaus auf die 
Hausmaus; bei Fuchs und Wolf auf den Haushund; bei Luchs, Lowe und 
Tiger auf die Hauskatze. Verwandte Erscheinungen wird auch der Sprach- 
unterricht zur Hilfe herbeiholen; so wird die griechische Syntax auf die 
lateinische, die franzosische Wortbildung auf die lateinische hinweisen. 
Der Geographieunterricht wird da, wo er Unbekanntes und Fremdes er- 
klaren oder nahefuhren will, z. B. geographische Begriffe wie Flufi, Quelle, 
Miindung, Delta, Wasserfall, Berg, Pala, Bergsturz, Tunnel, Schlucht, 
heimatliche Yerhaltnisse heranziehen. Bei aller Yorbereitung wird es 
darauf ankommen, das Ziel, auf das man hinaus will, immer fest im 
Auge zu behalten; nur so wird es moglich sein, so viel zu bieten, ais 
zum Verstandnis des Neuen unbedingt erforderlich ist, und nicht mehr. 
Vor allem hat man sich deshalb zu hiiten, der Vorbereitung „Ein- 
leitungen" zuzuschieben, die in sich mehr Neues bieten, ais in dem, 
was der Schiller neu lernen soli, iiberhaupt enthalten ist. Dahin ge- 
horen gelehrte Einleitungen, die in akademischem Vortrage dem Schiiler, 
z. B. vor Eintritt in einen Schriftsteller, geboten werden. Verkehrt ist 
ferner die Vorbereitung, wenn sie etwa das, was dem Schiiler neu 
geboten werden soli (z. B. eine biblische Erzahlung, ein Gedicht usw.), 
in „vorbereitender Erzahlung" vorweg gibt und dadurch die Spannung 
und Erwartung vollstandig abstumpft. Yerkehrt ist auch jegliche Yor
bereitung, wo das Alte dem Kinde so gegenwartig ist und so lebendig 
in ihm wohnt, dala es sofort unter der Schwelle des Bewufstseins her-
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vordringt, wenn das verwandte Neue es hervori’uft. In solchen Fallen 
lasse man die Yorbereitung ganz. Ebenso beschranke man sich, kiirze 
ab oder spare sich die Yorbereitung ganz, wenn der unmittelbar voran- 
gegangene Lehrstoff Fragen und Erwartungen, Bedenken und Zweifel 
im Schiiler geweckt bat, die in dem darzubietenden Neuen ihre Losung, 
ihre Aufklarung und Erklarung finden. Uberhaupt, je geweckter, je 
geiibter und je reifer die Schiller sind, um so kiirzer wird die Yorbe
reitung sich gestalten, um so unnotiger wird sie werden. Hiiten soli man 
sich aber, bei der Vorfiihrung des neuen Unterrichtsstoffes das apper- 
zipierende Erfahrungsmaterial des Schiilers, das bekannte Alte, immer- 
fort stiickweise zwischen der Darbietung des Neuen zu reproduzieren und 
einzuscbieben oder gar in nachfolgender Erlauterung zu erinnern, dafś 
dieses oder jenes den Scbiilern schon bekannt sei; damit leistet man 
einem recbt iibeln Schlendrian und der Oberflachlichkeit Vorschub, erzielt 
nicht die notige Wirkung oder vergeudet die kostbare Zeit, indem man 
die Gedankenbewegung der Schiller bestandig aufhalt und unterbriclit, die 
man im anderen Falle, wenn man die Vorbereitung voranschickt, in 
raschem Flusse sich vollziehen lafit. Es ist ein bestandiges Stolpern, ein 
bestandiges Hangen und Bangen, wenn ein Geschichtsvortrag oder eine 
Erzahlung oder die Entwicklung eines grammatischen oder mathematischen 
Lehrsatzes mit allen erdenklichen Unterbrechungen und Nebenbemerkungen 
sich yollzieht und der eigentliche Text iiberwuchert wird von allerhand 
Fufenoten, die gelehrt aber nicht belehrend sind. Die vorwartsdrangende 
Entwicklung des geistigen Aneignungsprozesses wird immerfort gestort 
und gehemmt durch die unnutzen gewaltsamen Unterbrechungen, und es 
werden dem, der so gern gehen mochte, alle Augenblicke unnutze Er- 
lauterungsmittel zwischen die Beine geworfen. Hinter den Wagen aber 
spannt der die Pferde, der hinterher die Vorbereitung gibt. Dafś noch 
so vielfach Fehler in dieser Beziehung gemacht werden, geht hervor aus 
naturalistischer Beąuemlichkeit oder aber aus Mangel an ordentlicher Yor
bereitung v or  der Stunde und zu Hause, wobei es dann natiirlich ist, 
dag dem Erlauternden im Augenblick des Unterrichtens alles Mogliche 
einfallt. Dafś sich die vorbereitende Analyse im Wechsel von Frage und 
langerem oder kiirzerem Vortrage yollzieht, ist selbstverstandlich. — So- 
weit iiber die erste der Formalstufen, dereń Betrachtung und Beachtung 
eine ganz erfreuliche Fiille praktischer Regeln uns geboten hat und fur 
didaktische Hausmannskost eine nicht zu yerachtende Ausbeute.

Die zw eite Stufe ist die der D arbietung und Erarbeitung des 
Neuen zu eigenem Besitz (Synthese). Diese kann nach zwei Seiten hin 
auslaufen: sie kann bestehen in der Gewinnung des Inhalts oder in der 
Erklarung der Form. Die Besprechung des Inhalts kann sich auf Tat- 
sachliches beziehen, das zum objektiven Besitz werden soli, oder auf die 
Beurteilung von handelnden Personen und ihrer Gesinnung, von Ereignissen 
und Vorgangen, also auf den Erwerb subjektiven Besitzes. Die Be
sprechung der Form bei sprachlichem Stoff kann sich richten auf Formen 
poetischer, stilistischer, rhetorischer oder aber grammatischer Art. Ist zu 
viel Neues auf zu engem Raum, so dafi es geradezu erdriickend wirkt, so



wird man gut tun, um auch hier das Neue geschickt zu vermitteln, das 
Allerschwierigste und Allzufremde vorweg zu nehmen, damit man nicht 
allzu lange erlauternde Unterbrechungen eintreten zu lassen braucht. 
Haufen sich, z. B. in einer Stelle eines fremdsprachlichen Schriftstellers, 
lexikalisehe, grammatische und sachliche Schwierigkeiten (und das wird 
besonders im Anfang der Fali sein), so schicke man Erlauterungen und 
Clbungen voraus; man kann dabei die lexikalische von der grammatischen 
Yorbesprechung trennen und ebenso die sachliche Vorbesprechung ge- 
sondert geben. Der Vorwurf gegen dieses Verfahren, man mache dem 
Schiiler die Arbeit zu leicht, wiegt nicht schwer. Man soli geradezu 
dahin streben, besonders in jedem Anfangsunterricht, insofern dem Schiiler 
die Arbeit leicht zu machen, ais man ihm samtliche Schwierigkeit fort- 
raumen hilft, die er mit eigener Kraft gar nicht beseitigen kann und bei 
denen er sich deshalb gern solcher Hilfe bedient, die wir ihm besser fern 
hielten. Sodann konnte man einem solch vorgangigen Wegraumen von 
Hindernissen vorwerfen, es werde dabei zu vielerlei Verschiedenes be- 
handelt, namlich Grammatisches, Lexikalisches, Sachliches; diese Arbeit 
sei zu bunt und mannigfaltig. Man bedenke aber doch, wie diese Man- 
nigfaltigkeit der Schwierigkeiten noch viel schlimmer wirken muS, wenn 
sie sich in buntem Durcheinander hineinschiebt in die Losung der Auf- 
gabe selber. — Auch bei der Einfiihrung in die Elemente der Plani
metrie z. B. braucht der Gang des Unterrichts nicht durch die Ein- 
sehaltung notwendiger Definitionen in unliebsamer Weise unterbrochen 
zu werden. Man kann hier in einem Yorkursus die geometrischen 
Grundbegriffe: Ebene, Gerade, Kreis, gleiche und ungleiche Strecken, 
gleiche und ungleiche Winkel usw. den Schillera klar machen. Dann 
fliefit spater die Darbietung des Neuen selbst ganz anders fort. — Je 
mehr man so im Anfang des Unterrichts den einzelnen Gliedern des 
Neuen Zeit laht, sich im Bewuhtsein der Schiiler klar und deutlich zu 
entwickeln, desto sicherer wird gelernt. Deshalb soli man die Fassungs- 
kraft der Schiiler richtig bemessen, den Stoff angemessen gliedern, da (i 
er nicht zu massenweise den Schiiler iiberkommt, sondern von Abschnitt 
zu Abschnitt sich festsetzt. Ruhepunkte mit Riickblicken, Benutzung der 
Wandtafel zu kurz gefahten Inhaltsangaben, bei Erzahlung zunachst Stich- 
worte, an denen sich der Schiiler hinwinden kann, werden gute Dienste 
tun. Dann erfolgt die Verkniipfung der Teile. — Dazu mache man dem 
Schiiler Mut, dafi er die Sache frischweg wagę. Gelingt es auch nicht gleich, 
eine neue Rechenaufgabe zu losen, eine Erzahlung zu geben, einen mathe- 
matischen Satz zu entwickeln, ein geographisches Kartenbild zu entwerfen, 
Ursachen und Wirkungen eines historischen Ereignisses, Beweggriinde und 
Charakter historischer Personlichkeiten zu schildern, so helfe man mit 
Leitfragen hie und da ein, lasse aber moglichst den Schiiler seinen eigenen 
Wege gehen, damit nicht nur nachgesprochen wird, sondern selbstandige 
Schopfungen sich bilden im Kopfe des Lernenden. „Der beste Priifstein, 
ob jemand etwas gefaht hat, ist, dah er’s nachmachen, dafi er’s vor- 
tragen kann nach seiner eigenen Art, mit seinen eigenen Worten“ (Her
der). Man lasse deshalb den Inhalt einer biblischen Geschichte nicht streng
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mit den Worten der Bibel wiedergeben — das ist Auswendiglernen —, 
sondern in den dem Schiiler eigentumlichen Gedankenverkniipfungen und 
eigenen Ausdriieken, in dialektfreier, aber volksmaSig schlichter Sprache, 
auch mit gewissen Eigentiimlichkeiten des kindlichen Ausdrucks; man lasse 
nur grobere Fehler nicht passieren; kleinere stelle man am Schlusse richtig. 
Es wird aber bei der Darbietung in allen Unterrichtsfachern sehr viel ge- 
sundigt, indem man zu wortliche Wiedergabe verlangt. Wie oft werden 
biblische und andere Geschichten nur hergeleiert mit dem Munde, ohne 
da£s Herz, Yerstand oder Phantasie bei und in der Sache sind. Das sollte 
gute Darbietung verhiiten auf allen Stufen des Unterrichts.

Die beiden ersten Formalstufen liefern der praktischen Padagogik 
erfreuliche Ausbeute fur die riehtige Beachtung und Behandlung des Ge- 
dachtnisses, des Vorstellungsvermogens, des Gefiihls und der Phantasie; 
die dritte und v ierte  Form alstufe liefert uns gleichsam Kleinholz, um 
dem Verstande richtiges Feuer und Licht zu geben. Die dritte Stufe — 
die der Verkniipfung oder A ssoziation  — sondert das Begriffliche, Ge- 
setzmahige und Allgemeine aus dem Konkreten, den Einzelerscheinungen 
und dem Besonderen aus durch einen Prozefs, der aus mehreren Ahn- 
lichem das Gemeinsame sammelt. Bei der Yerkniipfung soli auch anderer 
Stoff ais der gerade vorliegende oder im Unterricht gebotene mit diesem 
in Beziehung gesetzt, verwandte Yorstellungen miteinander verkniipft und 
sorgfaltig verglichen werden; es soli der Begriff und die Regel gefunden 
werden. Assoziation verkniipft also die Wissensstoffe, indem sie sich bei 
ihrer Tatigkeit zugleich der Aussonderung des Allgemeingtiltigen zu weiterer 
Verwertung und der Absonderung des nicht Brauchbaren — also der Dis- 
soziation im doppelten Sinne — bedient. Die v ierte  Stufe — die Zu- 
sam m enfassung oder das System — formuliert dann das Gesetzmafśige, 
Regelrechte, Begriffliche und gibt ihm sprachlich den richtigen Ausdruck. 
Die Tatigkeit der Assoziation ist einer Wanderung zu vergleichen, die ich 
zum Ziele mir erarbeite, indem ich die besonderen Hindernisse fortschaffe 
und wegarbeite, mich durchschlage durch das verwirrende einzelne, um zum 
Glipfel und zum Uberblick iiber den zuriickgelegten Weg zu gelangen; das 
System dagegen ist der Ruhepunkt, von dem aus ich in beschaulicher Be- 
herrschung des Stoffes einen Ruckblick werfen kann auf die zuriickgelegte 
Strecke, die ich nun jederzeit zuriickzuwandern im stande bin, nachdem 
mh weit ausschauenden und orientierenden Uberblick mir verschafft habe. 
Diese produktive Assoziation mufi bestandig das rezeptive Lernen begleiten. 
Each jeder Lektion konnen Assoziationen mit dem Gelernten und Gelesenen 
augestellt werden. Das nur rezeptive Verhalten wiirde der Passivitat Vor- 
schub leisten und lahmend auf den jugendlichen Geist wirken, wahrend 
die assoziierende Produktivitat in Geschichte, Grammatik, Lektiire, Religion. 
Mathematik reges Leben hervorruft. Wer also seine Klasse in reger Mit- 
arbeit erhalten will, stelle recht oft interessierende und gut zu bewaltigende 
Eragen und Aufgaben fur den verkniipfenden (assoziierenden) und son- 
dernden (dissoziativen) Yerstand. Besonders wird der naturkundliche Unter- 
Ucht reichen Nutzen ziehen aus den beiden Stufen. Um die Familie der 
Hunde (also das System) zu erkennen, fasse ich das Gleichartige am



Fuchs, Wolf und Hunde ins Auge, sondere das Ungleichartige aus, stelle 
das Gleichartige zusammen und formuliere das Ergebnis; zur Familie 
Marder wird ein Marder, Iltis, Wiesel, Zobel und Fisehotter Modeli stehen 
miissen. —  Beim Yokabulieren werde ich das lexikalische Prinzip des 
Alphabets verlassen und Gruppen zu bilden suchen, um den Vorteil zu 
geniefien, dafi Yorstellungen, welche derselben Yorstellungsreihe angehoren, 
sieh gemeinschaftlich erneuern, wenn eine aus der Reihe reproduziert 
wird; eine ganze Vorstellungsreihe lernt sich leichter und haftet tiefer 
im Gedachtnis ais eine Einzelvorstellung, die einsam und verlassen nach 
Assoziation seufzt, doch Befriedigung ihrer Sehnsucht nicht erlangen kann 
und deshalb allmahlich unter die Schwelle des Bewuiśtseins versinken mufi. 
Man sollte sich deshalb den Reformrufern gegeniiber, welche Aussonderung 
unnotigen Lehrstoffs und iiberall einen Lehr- und Lernkanon verlangen, 
sehr zuriickhaltend benehmen und nicht zu sehr sich auf ilir Verlangen 
einlassen; man beraubt sich vielfach durch Beseitigung des „unniitzen 
Ballastes" der besten Assoziationsstiitzen. Das konnen jene Entbiirdungs- 
apostel nicht wissen, da sie der Sache allzufern stehen und von echter, 
kraftiger Padagogik herzlich wenig verstehen. — Die Gruppenbildungen 
beim Vokabellernen kann man nach sachlichen Grundsatzen vornehmen; 
z. B. die Ausdriicke fiir die Sinne, den Geruch, Geschmack, das Gehor, 
Gesicht; die Ausdriicke fiir Volk, Vaterland, Stadt, Dorf, Heimat, Fremde, 
Gemeinwesen, Staat, Rang, Stand usw. zusammenstellen und innerhalb 
solcher Gruppen, wo es angeht, etymologisch ordnen und so von Inhalt 
und Form sich Assoziationsstiitzen liefern lassen. In der Praxis werden 
wir nun — und hier zeigt sich sichere Beherrschung der Assoziations- 
stufe — nicht die ersten beiden Stufen, Analyse und Synthese, allemal 
von der Assoziationsstufe trennen, sondern wir werden diese schon bei 
der Vorbereitung und Darbietung anbahnen, damit um so schneller das 
Ubereinstimmende abstrahiert werden kann. Dazu gehort allerdings sorg- 
faltige Praparation, nicht nur fiir das einzelne, sondern fiir einen ganzen 
Lehrabschnitt. Ordnung also des geistigen Besitzes ist Grundsatz der 
Assoziation, Sicherung ihr Ergebnis. Wer seine Gedanken verkettet, rettet 
sie vor dem Vergessen und Verlorenwerden. Auch in der Grammatik 
verfahren wir oder sollten wir so verfahren, dali wir uns die Assoziation 
mehr zu nutze machen. Ein Beispiel fiir viele: Die Interpunktionslehre 
wird meist gleich ais System dem Schiiler iiberliefert; sie sollte ganz 
anders entstehen. Das Komma setze ich, wo Haupt- und Nebensatz sich 
scheiden. Wir merken uns die Bindeworter, die zur Einfuhrung der Neben- 
satze dienen, vor denen also regelmafiig ein Komma stehen muh: dah, 
damit, weil, wenn, welcher; an diese assoziieren sich weiter und immer 
weiter an: obgleich, obwohl, da, trotzdem, alldieweil usw. Schliefilich 
fasse ich zusammen zum System und blicke nun von der Regel iiber ein 
mannigfaches Arbeitsgebiet, auf welchem ich mir in der Einzelarbeit eine 
Fiille von regelbefruchtenden Kenntnissen erworben habe. Die traditionelle 
Didaktik verfahrt allerdings meist 'anders. Sie freut sich, wenn ihr im 
Lehrbuch das System wohl prapariert zum sofortigen Genui vorgesetzt 
wird, wenn sie dieses System gedachtnismafiig iibermitteln, einpauken und
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abfragen kann, unbekiimmert darum, ob’s auch recht verdaut wird. Geht’s 
nicht gleich vom Munde ab, so lafit man’s zehnmal schreiben; dann geht’s 
doch genligend von der Feder ab. Und solchen Unsinn nennt man dann 
Methode. — Auch aus anderen Unterrichtsfachern mogen Beispiele zur 
Erlauterung dienen. In der Physik werde ich aus Beobachtungen iiber 
Warmeleitung und Warmestrahlung, in der physikalischen Geographie aus 
Betrachtungen iiber den Stand der Sonne, die Tageslange und die Lagę 
des Schulhauses gemeinsame Vorstellungsgruppen und schliehlich das 
System bilden; in der Religions- und Profangeschichte Beispiele der Grofi- 
mut (David und Saul, Kaiser Otto und sein Bruder Heinrich, Christus ani 
Kreuz), Ubersichten iiber das Verhaltnis zwischen Kaiser und Papst (Karls 
des Grofien Schenkung, Otto I., Heinrich III. und Sutri, Heinrich IV. und 
Canossa, Barbarossa und Venedig) zu gewinnen suchen. In der Geographie 
werden Lander nach Grofie, Einwohnerzahl, Sprache, Konfession, Haupt- 
beschaftigung, Lagę (z. B. Italien und Griechenland an ihren zugewandten 
Seiten wenig, an ihren abgewandten viel Kultur) verglichen. Assoziationen 
werden auch iiber die Grenzen des einzelnen Faches hinaus mbglich sein: 
Religions- und deutscher Unterricht, deutscher und geschichtlicher, alt- 
sprachlicher und geschichtlicher Unterricht werden sich hiniiber und her- 
iiber verkniipfen und eine verbindende Strahe des Gedankenverkehrs schaffen 
miissen. Je mehr solcher Verbindungen, um so geordneter, gęsicherter, 
gegenwartiger und nutzbarer wird aller Wissensbesitz; er vergeistigt sich 
schliefilich zu dem, was man allgemeine Bildung im besten Sinne zu nennen 
pflegt. Das Wissen, das so nach den Grundsatzen der Assoziation ge- 
ordnet ist, gleicht einer gut geordneten Bibliothek, die mir jederzeit die 
einzelnen Biicher rach zur Verfiigung stellt, weil die Nachbarn rechts und 
links, oben und unten die Vorstellungsfaden bilden, an denen ich selbst 
im Dunkeln meinen Assoziationspfad finden kann. Dieses Bild bringt uns 
auf eine zweite Ausniitzung der Assoziation. Es ist gar nicht immer das 
Gemeinsame, das Ahnliche, das Gleichartige, sondern haufiger noch das 
Ungleichartige, UngleichmaSige, Unahnliche und Gegensatzliche, was uns 
Assoziationsstiitzen liefert. Diese Wahrheit soli te sich die praktische 
Padagogik nicht entgehen lassen. Grammatische Regeln, geschichtliclie 
Bersonlichkeiten und Ereignisse, naturwissenschaftliche Erscheinungen as- 
soziieren sich dann am leichtesten, wenn sie in kraftigem Gegensatz zu- 
einander stehen. Gleichartigkeit ist meist blafJ, farblos, ohne Relief; Ver- 
schiedenartigkeit ist vielfarbig, reliefkraftig und haftet besser im Gedachtnis 
und Verstand, sowie du ein kleines Buch in der Bibliothek besser findest, 
wenn ein grofses daneben steht, ais wenn es sich unter gleich kleinen 
Zwergen verkriimelt und verliert. Auch das sollten wir festhalten moderner 
Weisheit gegeniiber, die uns iiberreden mochte, dah man die Ausnahmen 
nicht mehr lernen lasse, weil das dem festen Besitz schade: exceptio 
f irmat regulam sagt altere Weisheit, die unbewufit ihren Respekt vor 
Assoziationsstiitzen aussprach, weil sie nicht unter dem unklaren Ein fiu (i 
eines unphilosophischen Zeitalters stand.

Die v ierte  Stufe, auf der das Begriffliche sich vom Individuellen 
loslost, ist die Stufe des Lehrbuchs, das sich vom konkreten Boden nicht
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verlieren darf und deshalb Beispiele liefern oder zum Finden derselben 
anregen soli. Finden die systematischen Regeln des Lehrbuchs nicht be- 
standige Erganzung an den Einzelerscheinungen, so niitzen wir dem Schiiler 
nicht; der Nutzen wird um so grofier, je ofter wir vom Allgemeinen zum 
Besonderen herabzusteigen im stande sind oder dazu angeregt werden.

Mittelst der Assoziation gewinnen wir also feinere, edlere Produkte 
aus den Erzeugnissen der vorangegangenen vorbereitenden und darbieten- 
den Anschauungsprozesse, indem wir das Wesentliche aus dem Neben- 
sachlichen herausheben, das wertvolle Edelmetall vom steinigen Beiwerk 
sondern. Auch hier wie auf den ersten Stufen miissen wir gewisse Ge- 
fahren vermeiden. Die Assoziationisten rabiatester Natur tun namlich 
auch hier des Guten zu viel und haben dadurch die Herbartschen An- 
schauungen in Verruf gebracht. Man soli namlich nichts an den Haaren 
herbeiziehen, was nicht von selbst in natiirlicher und gesunder Weise sich 
ergibt und zugesellt. Nur verwandte oder — wie wir hinzugefiigt haben
— gegensatzliche Yorstellungen soli man miteinander verkniipfen oder in 
Widerstreit setzen. Aufśerdem hutę man sich vor zu langen Schlufi- und 
Frageketten; die Katechesen und Lehrproben tun das nicht immer; man 
kann haufig sprungweise vorgehen und Zwischenglieder iiberfassen lassen. 
Man traut der frischen und frohlichen Jugend doch korperliche Spriinge 
zu; weshalb nicht ani rechten Ort auch einmal einen geistigen Sprung?
—  Auch wird man die Zusammenfassung (das System) in manchen Fallen 
direkt vollziehen, ohne sie lange zu erfragen, namlich in den Fallen, 
wo die logische Evidenz so hervortritt, dab Beweisen langweilig und 
philisterhaft ware. Es ist doch nichts oder, ais wenn im gewohnlichen 
Leben uns jemand mit langen Beweisen und Erorterungen kommt, wo es 
dereń gar nicht bedarf, da niemand in der Welt je einen Zweifel geaufiert 
hat iiber das, was bewiesen werden soli. Und diese logische Evidenz wird 
dann immer vorhanden sein, wenn die konkreten beweisenden Tatsachen 
dem Schiiler so nahe liegen, dafś er die ałlgemeine Idee sofort ergreift. 
Haben wir denn bei Judas Ischariots Ende eine lange Frage- und Schlufś- 
kette notig? Sieht nicht jedes Kind den verraterischen Schurken auch 
ohne langen Beweis? Und muh an einer geraden Linie, wenn sie zum 
ersten Małe system atisch in die Erscheinung tritt, erst lange herumbewiesen 
werden, damit wir begreifen, was wir langst b egriffen  haben — was 
gerade ist? — Die dritte und vierte Formalstufe soli sich deshalb auch 
hiiten vor dem Fehler, dafś sie ałlgemeine Wahrheiten lehrt, ohne sich 
bestandig im Zusammenhang mit dem Tatsachlichen zu halten. Immer 
wieder und wieder sollen wir in die unmittelbare Anschauungs- und 
konkrete Erfahrungswelt hineintauchen, um uns zu erfrischen fiir die 
Wanderungen in der abstrakten Begriffswelt. Je mehr wir uns in all
gemeinen Begriffen herumtreiben, um so sicherer werden wir die Erfah- 
rung machen, dafi gerade durch dieses forcierte Denktreiben die Schiiler 
immer mehr vom eigentlichen, d. h. selbstandigen Denken fort, statt zu ihm 
hingefiihrt werden. Das sollten sich vor allem diejenigen merken, die 
allzu haufig in grammatischen Liebhabereien sich ergehen, und dann auch 
die Mathematiker.



Die Lehre von den Formalstufen ist mit der Aufstellung des Systems 
noch nicht abgesclilossen. Es hat noch hinzuzukommen die praktisehe Yer- 
wertung der gefundenen und zum Ausdruck gebrachten Begriffe — die 
sogenannte Anwendung, aucli M ethode genannt, weil hier der Weg 
selbstandigen Forschens vom Schiller betreten wird. Das Wissen soli 
nunmehr durch Ubung in Konnen umgewandelt werden, der Schiller soli 
fahig gemacht werden das Allgemeine in den verschiedensten Wissens- 
gebieten selbstandig und sicher wiederzufinden, es unter den verschiedensten 
Gesichtspunkten aufzufassen und die allgemeine Regel auch in konkreter 
Tatigkeit auf die mannigfaltigsten Falle zu iibertragen. Am meisten geiibt 
wird das beim Rechenunterricht und in der Matbematik. Jede rechnerische, 
jede arithmetische und geometrische Aufgabe ist dem Schiiler eine Ope- 
ration, bei der er an allgemeine Begriindung zu denken hat; je haufiger 
er solche Ubungen maclit, um so rascher und sicherer werden sie ihm ge- 
lingen. Im Rechnen und in der Mathematik erkennt man die Notwendig- 
keit von haufigen Ubungsaufgaben an. Nicht so bereitwillig gibt man zu, 
dah auch auf sprachliehem Gebiet Ubung und immer wieder Ubung den 
Meister macht; man glaubt hier zu leicht, wenn eine Regel zu klarem 
Yerstandnis gebracht sei, sei auch ihr Gebrauch und ihre Anwendung 
gesichert, und gibt sich mit der Einfiihrung in das Yerstandnis zu leicht 
zufrieden. Man vernachlassigt iiber Gebiihr die Ubung, z. T. auch ge- 
zwungen durch die knapper bemessene Zeit, die in den meisten Lehr- 
planen der neueren Zeit den sprachlichen Fachem gewahrt ist.

Yor allem wird es bei der Anwendung sehr darauf ankommen, dafs 
das Wissen bestandig aus dem alten Zusammenhange gelost wird und in 
neuen Formen sich vereinigt, dali man die Ordnung des Gelernten nach 
gewissen Gesichtspunkten verandert und eine Art von bescheidener Pro- 
duktivitat beim Schiiler herstellt, anstatt nur in alter Reihenfolge ein 
und dasselbe allzu gedachtnismahig reproduzieren zu lassen. In der Ge- 
schichte wird man das chrońologische Wissen in allen moglichen Gestal- 
tungen und Wandlungen auskaufen, unter geschickten Gesichtspunkten 
anwenden und, je mehr sich das Wissen erweitert, umfassendere Fragen 
stellen. Dasselbe wird man in Geographie tun. Zugleich wird man die 
Urteilskraft der Schiiler durch Anwendung scharfen. Unbekannte Pflanzen 
sind nach bekannten Gesetzen zu bestimmen, neue Spezies ais Angehorige 
derselben Art zu erkennen; mathematische Aufgaben werden mit Hilfe 
bekannter Lehrsatze gelost, sprachlicher Regeln Einfluiś in Schriftstellern 
gesucht, ihre Anwendung wird in Ubersetzungen rasch und sicher ge- 
troffen. — Dazu kommt schliefslich noch eine besondere Anwendung, die 
auf das praktisehe Leben und das Handeln des Schiilers hinzielt, die ihn 
anleiten soli, Grundsatze der Lebęnsklugheit und Sittlichkeit, welche er 
aus religiosen, geschichtlichen und poetischen Stolfen gewonnen hat, auf 
seine eigenen Verhaltnisse und sein eigenes Seelenleben mit ethischem 
Takt und moralischer Treffsicherheit zu beziehen. Und auch die Anwen
dung ist nicht zu verachten, dala man historische Wahrheiten, geometrische 
oder arithmetische Lehrsatze und physikalische Gesetze mit den Fragen 
und Bediirfnissen der Gegenwart, in der doch der Schiiler mitleben soli,
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in innigste Yerbindung treten lafśt. Befleifiigt man sich dessen, so werden 
die Angriffe reformbediirftiger Seelen auf unsere Schulen verstummen, dafi 
wir die Beziehungen zum wirklichen Leben nicht zu pflegen verstiinden.

Die Formalstufen konnen uns also manches Beherzigenswerte lehren; 
nur miissen wir uns hiiten sie zur Schablone werden zu lassen. Yor 
allem miissen wir beachten, dafi sie sich nur beim ersten Lernprozefi 
anwenden lassen und daS auch hier der ganze grofśe Apparat nur da in 
Tatigkeit treten kann, wo es sich um denkende Aneignung neuer Wahr- 
heiten, um Bildung von allgemeinen Begriffen und Urteilen und ihre An- 
wendung im weiteren Unterricht handelt. Besonders im naturwissenschaft- 
lichen Unterricht werden diese Falle haufiger eintreten. Wo es sich aber, 
wie bei gesehichtlichen Erzahlungen, wie im naturkundlichen, geographi- 
schen, sprachliehen Unterricht nur um Aneignung neuer konkreter Wissens- 
stoffe handelt, in denen die begrifflichen Elemente schon bekannt sind, da 
lasse man die Schablone fort; da geniigt die eine Stufe kraftiger An- 
schauung. Ferner werden wir von den Formalstufen keinen Gebrauch 
machen, wo das Begriffliche fertig geboten wird in abstrakter, lehrhafter 
und didaktischer Form, wo also etwa ein Bibelspruch, ein Katechismus- 
stiick, ein Kirchenlied, ein grofieres oder kleineres Lehrgedicht (z. B. 
Schillers philosophierende Gedichte) zur Behandlung vorliegen; hier gilt 
es zuruckzusteigen in die Anschauungs- und Erfahrungswelt des Schiilers, 
um die allgemeine Wahrheit, die fertig ist und deshalb nicht noch gesucht 
zu werden braucht, zu stiitzen. — Einzuschranken ist der Gebrauch der 
Formalstufen auch mit Riicksicht auf die Altersstufen der Schiller. Auf 
den unteren Klassen soli man mit Yorsicht begriffliche Abstraktionen 
machen lassen; die Schiller sind noch zu unreif zu philosophischen Kunsten. 
Auch altere Schiller vermogen nicht immer das Begriffliche und All- 
gemeingultige selber zu schaffen; denn die Kenntnisse, z. B. in den fremden 
Sprachen und in Geschichte, sind nicht umfassend genug, um allgemeine 
Satze mit unbedingter Sicherheit aus dem geringen Materiał zusammen- 
stellen zu konnen. Man wird sich vielfach mit Gruppenbildung begniigen, 
die Ansatze zu allgemeinen Begriffen enthalten, aber diese Begriffe selber 
noch nicht geben. Wir tun genug, wenn wir den Schiller nach Mafigabe 
seiner jeweiligen Fassungskraft von geschickt zusammengestellten Tat- 
sachen und Beispielen aus einen Blick werfen lassen in die Welt philo- 
sophischer oder religioser Begriffe, in der sie bei zunehmender Reife hei- 
mischer werden konnen; wenn wir ferner gewisse typische Eigenschaften 
an naturkundlichen, gesehichtlichen und geographischen Unterrichtsstoffen 
besonders stark hervortreten lassen, wenn wir im Sprachunterricht 
Verwandtes nebeneinanderstellen. Dann bringen wir das Wesentliche, Be- 
deutsame und Allgemeingiiltige in der Form der Anschauung geniigend 
zum Bewufitsein und diirfen die Vervollstandigung zu allgemeinen Be
griffen getrost der Zukunft anheimgeben. Damit ist von selbst noch eine 
weitere Einschrankung gegeben: Wir werden sehr haufig nur die beiden 
oder drei ersten Stufen anwenden und die iibrigen beiseite lassen, da sonst 
nur Gezwungenes herauskame, womit praktischer Methodik nichts genutzt 
ist. Jedenfalls —  das ergibt sich aus dem Yorliergehenden — haben
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wir aber kein Recht an der Arbeit der Herbartianer mit vornehmem Witz und 
stolzer Yerachtung voriiberzugeben. Wer allerdings nie des padagogischen 
Instinkts sichertreffende Wrarnung verIoren, wer von Haus aus ein ge- 
borener Meister in Israel ist, wessen zufriedenes Gemiit nie der Zweifel 
Plagt, ob er’s auch richtig angreife, wer meint, dafi die padagogische 
Wissenschaft ihn gar nichts lehren konne, der mag diese Bestrebungen 
fflit Yerachtung strafen. Wer sich aber bewufit ist, dafi er noch nicht 
„fertig" ist, der lerne und beherzige auch die Winkę und Anregungen, 
die in der Lehre von den Formalstufen liegen. Er wird nicht diimmer 
und nicht schlechter damach.

Bevor wir die Lehre von den Formalstufen verlassen, haben wir 
noch in Ankniipfung an die letzte derselben einen Punkt genauer zu be- 
traehten, der in der praktischen Ausbeutung Herbartseher Ideen von 
einigen Seiten sehr stark, vielleicht zu stark betont wird, es ist das die 
Frage des G esinnungsunterrichtes. Man hat wohl die Forderung 
uufgestellt, dafi moglichst an jeden Unterriclitsstoff, der es irgendwie 
gestatte, ethische und asthetische Ausblicke angeschlossen werden, um 
damit der Formalstufe der Anwendung zu ihrem vollen Rechte zu ver- 
helfen. Man iibersehatzt bei dieser Forderung die Kraft des W ortes 
und unterschatzt die Wirkung, die in der richtigen Behandlung der Sache 
liegt. Das asthetische Ertragnis schon geleiteten Unterrichts, der auch 
im kleinsten getreu ist, erscheint an sich grofi genug. Schone Schrift, 
schones Sprechen, gute Haltung, peinliche Ordnung und Sauberkeit in 
allem, was man tut, hat asthetische Wirkungen tiefgehender Art. Gut 
geleiteter Rechenunterricht, der zur Ordnung, Sauberkeit, Ubersichtlichkeit 
und Harmonie anhalt, ist Unterricht asthetischer Art. Eine nach Form 
und Inhalt elegante Losung einer mathematischen Aufgabe, die schon auf 
friiher Altersstufe moglieh ist, wirkt ohne viel asthetisches Gerede ge- 
sinnungsbildend. Und jedes volle Ergebnis in jedem anderen Unterricht, 
schon formuliert, legt Probe ab von dem Mafie des Schonheitssinnes. Be- 
sonders in den sprachlichen und sogenannten Gesinnungsstoffen (Geschichte 
und Religion) wird sich das auf Schritt und Tritt zeigen. Aber auch die 
beseheidensten „Nebenfacher“ haben gleiche Wirkungen. Ordentlicher 
Zeichenunterricht lehrt Symmetrie, Proportionalitat, Perspektive, Architektur 
und Ornamentik. Er darf sich nicht nur mit geistloser Nachahmung be- 
gnugen, sondern er mul auch Motive des Schonen, Geistigen und Ver- 
niinftigen enthalten. Ebenfalls der Gesangunterricht mit seinen Tonen der 
Freude, der Trauer, der Begeisterung, des Schmerzes, der Sehnsucht, des 
Ernstes und der Liebe tragt in sich Gesinnung genug, die im Tonę zum 
Ausdruck und zur Wirkung kommt. Und auch der Turnunterricht stellt 
Haltung und Bewegung des Korpers unter die Gesetze der Schonheit, er 
veredelt das Eckige, Derbe, Plumpe und Grobe zu Gemessenheit und an- 
uiutiger Kraft; und Rhythmus und Symmetrie der Ordnungsiibungen bil- 
den gleichfalls den asthetischen Sinn. — Zu moralischen und ethischen 
Wirkungen bedarf es keiner langen Reden und Predigten. Guter Unter- 
Hcht tragt ethische Kraft in sich, die keiner breiten Ausfiihrung bedarf, 
sondern stumm wirkt und schafft; aus der innersten Personlichkeit des
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Lehrers und dem ganzen Unterricht soli sie von selbst sich ergeben ohne 
alle Mache, ohne viel Pathos, mit żartem Takt, besonders im deutschen 
und im Religionsunterricht. Wenn die biblische Erzahlung, der Geschichts- 
unterricht und die Erklarung deutscher Gedichte nicht zu nlichtern an 
yerstandesmaSigen Einzeldingen haftet, wenn nicht eiskalte Reflexion, 
sondern warmer Seelenhauch solche Unterrichtsstunden fiillt, der in 
knappen Nutzanwendungen, in knappen ethischen Anregungen und in 
interesseerweckenden kurzeń Hinweisen sich aufiert, so erzeugt der Unter
richt Gesinnung genug. Wenn man die Sache selbst ohne jeden ab- 
lenkenden Nebenblick nur um der Sache willen so betreibt, dafi man in 
sie eindringt und sie sich ganz zu eigen macht, so liegt auch darin ein 
ethischer Faktor, eine stille gerauschlose Pflichterfiillung, die sehr wirk- 
sam sein muh, weil sie taglich und stiindlich wirkt. Und wenn Fehler, 
die der Schuler macht, die er aber nicht mehr hatte machen sollen, auf 
sein Gefiihl wirken wie ein Gewissensbifi, wenn diese Fehler in der kleinen 
Welt, in der er lebt, einen Rifś verursachen, den zu heilen er sich auf- 
rafft und anstrengt, wenn er immer wieder nach dem Richtigen um des 
Richtigen willen ringt, liegt darin nicht Gesinnung genug und wiirden 
nicht viele Worte solche stille Arbeit geradezu storen und entweihen? 
Alle Arbeit an jedem Unterrichtsstoff, auch im Turnunterricht, der Kraft- 
bewufitsein, Mut, Entschlossenheit und energischen Willen fordert, soli aut 
ethische Wirkungen hinauslaufen, ist also Gesinnungsunterricht. Es ist 
deshalb nicht notig, einige Unterrichtsstoffe mit diesem Namen zu beehren 
und andere unter eine Art von capitis deminutio zu stellen. Liegt „Seele“ , 
Geist und Zucht im Unterricht, so wird das alles sich weiter verpflanzen 
ais Gesinnung, die weiter nicht „gemacht“ zu werden braucht. Es ge- 
schieht das ohnedies in unsern Tagen genug und iibergenug, weil laute 
Wirkungen beliebter sind ais stilles Schaffem

Eine gute Einfiihrung in die Lehre von den Formalstufen bietet W iget , Die for- 
malen Stufen des Unterrichts, 7. Aufl., Chur 1901. — Sodann bieten die einzelnen Hefte 
der L e h rg a n ge  und L e h rp ro b e n  reiche Ausbeute. Wie der Anfangsunterrioht der 
Sehriftstellerlekture nach den formalen Stufen gegliedert werden kann, aber nicht not- 
wendigerweise gegliedert werden mufi, habe ich darzulegen versucht in Heft IV S. 43 ff.: 
der Anfang griechischer Schriftstellerlektiire (das erste Kapitel des ersten Buches von Xeno- 
phons Anabasis). — Wie man die Interpunktionslehre im Deutschen aus einer Fiille von 
Beispielen erst auf dem Wege der Analyse allmahlich entstehen lafit, um sie dann ais 
System zusammenzufassen, habe ich gezeigt in meinem H ilfs b u ch  fiir den deutschen 
Sprachunterricht, Dusseldorf 1892.

30. Die Lernmethode und die Kunst, Arbeitsfreudigkeit zu er- 
wecken. Der Fleifi des Schtilers. Der Begriff Fleifi steht im Schul- 
leben sehr haufig nur unter dem Einflufi des Sollens und Miissens, nicht 
genug aber unter dem Einfluh frischer und freier Willenstatigkeit. Auch 
die Padagogik gerat leicht in einseitige Beurteilung, indem sie nur Forde- 
rungen an den Schuler, nicht aber zugleich auch an den Lehrer stellt. 
Der Fleifi sollte mehr unter dem Zeichen der Wechselwirkung stehen. 
Damit das geschehe, gelit dieses Kapitel, bevor es an die Tatigkeit des 
Schiilers sich wendet, zunachst auf die Kunst des Lehrers ein, die rechte 
Arbeitsfahigkeit und -Freudigkeit im Schuler zu wecken und dauernd zu 
erhalten. Die meisten Lehrer haben beim Hinblick auf Methode vor allem 
die Lehrmethode im Auge und sind dabei zu wenig oder gar nicht be-
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strebt, sich auch um die Lernmethode ihrer Sehiiler zu bekiimmern. Jeder 
Lehrer sollte aber auch auf diese seine Aufmerksamkeit wenden und es 
an Anweisungen nicht fehlen lassen. Denn es ist unstreitig eins der 
wichtigsten Kapitel, an dem die Theorie nicht selten allzu vornehm vor- 
ubergeht. das von der Kunst des Arbeitenlehrens und der Lernanweisung 
handelt; je grofier diese Kunst beim Lehrer, um so grofier der Fleih bei 
den Schiilern. I)afś der Lehrer nicht alle Sehiiler zum richtigen und 
fleihigen Arbeiten bringen kann, ist selbstverstandlich; dafi der eine sie 
aber weit mehr dazu bringt ais der andere, ist eine Tatsache, dereń Grund 
in der verschiedenen Art liegt, wie der Lehrer die bezeichnete Kunst 
mehr oder weniger oder aber —  und das kommt auch vor — gar nicht 
zu handhaben versteht. Fleifi und Arbeitsfreudigkeit hangen aufs innigste 
zusammen mit dem Mut, der aus der Hoffnung des Gelingens entspringt. 
Lleilis ist vielfach nur eine besondere Aufierungsweise dieses Mutes, den 
zu entwickeln des Lehrers Aufgabe und Pflicht ist. Wer erst einer Klasse 
den richtigen Mut macht, hat die Halfte des Weges zum Ziele hinter 
sich; denn der Mut stellt sich alle Wege kiirzer vor. Sehr gut beanlagte 
und dabei regsame und strebsarne Schiller haben diesen Mut von sich aus 
und besitzen Selbstvertrauen auch ohne den Lehrer; hier hat dieser wenig 
oder gar nichts zu tun. Wohl aber mufi er da wirken, wo dieses Selbst- 
vertrauen zu schwach entwickelt ist oder aber ganz fehlt. Hier gilt es, 
Mut, Selbsttatigkeit und Selbstvertrauen zu schaffen durch die richtige 
Art des Arbeitenlehrens. — Dazu gehort zunachst die Gabe, seine Forde- 
rungen einzurichten nach dem Ma be der einzelnen Krafte. Ubermahige 
Forderungen lahmen die Scliaffenskraft und bewirken Erschlaffung, Un- 
willen, Unzufriedenheit und freudloses Dahinarbeiten, das unter der Knute 
murrt. Leider ist der Mufśfleifi noch immer weit verbreitet. Manche 
Lehrer huldigen der Beąuemlichkeit, geben die Aufgaben auf, ohne ihre 
Losung geniigend vorbereitet zu haben, und iiberlassen es den Schiilern und 
dem Hause, sich selbst zu helfen oder mit Unterstiitzung eines nachhelfenden 
Privatlehrers das zu tun, was der Schule Pflicht ware. Ebenso mechanisch, 
wie die Aufgaben gestellt sind, werden sie in der nachsten Stunde ab- 
gefragt und die Leistungen unter eine Beurteilung gestellt, die in ihrer 
Hartę in gar keinem Yerhaltnisse steht zu der Selbstanstrengung des 
Lehrers. Die fahigsten Kopfe unter den Schiilern bilden den Maflstab bei 
den Forderungen; die Mittelmahigen werden iiberlastet. Zwei Abteilungen 
scheiden sich bald, von denen die eine in immer grofleren Abstanden von 
der anderen sich entfernt. Die goldene Mitte einzuhalten ware das Rich- 
Lgere. Besonders im Anfange soli man Sorge tragen, dah die Forderungen 
uicht zu hoch gespannt werden, um das Gelingen zu erleichtern und den 
Mut des Lernens sich zu siehern; wenn man die Schwacheren bei dieser 
Anfangsarbeit ermuntert und jedem Streben, auch wenn die Erfolge noch 
so bescheiden sind, Anerkennung zollt, so tut das gute Wirkung. Andrer- 
seits soli man sich hiiten, dafl die Schwacheren die Arbeitskraft der Klasse 
oicht auf ein zu tiefes Nieveau herabdriicken. Yor allem stelle man, be
sonders bei jiingei’en Schiilern, die Aufgaben recht deutlich und bestimmt 
und deute den Weg an, wie sie zu losen sind, damit man unbedingt sicher



ist, dafś die hausliche Arbeit der Schiller durchaus selbstandig ist. Je 
tiefer die Altersstufe, um so mehr beschranke man sich auf reine Repro- 
duktion; erst nach und nach gewohne man die Klasse an selbstandigeres 
Schaffen und zugleich an ein groberes Mab hauslicher Arbeiten. Dabei 
bemesse man aber die Zeit, die dem Schiller zu Gebote steht; man be- 
denke immer, dafi so und so viele Mitarbeiter auch ihre Forderungen 
stellen an dieselben Schiiler. Es kommt immer noch zu haufig vor, dab 
jeder nur an sich und sein Ziel denkt. In Summa also: Mafsvoll in seinen 
Anforderungen an die Arbeitskraft der Schiiler, aber dann auch unerbitt- 
lich bei Einziehung dieser Forderungen. Yor allem sehe man auf das 
Gelingen; denn eine gut gelungene Arbeit ist mehr wert fur die Ein- 
iibung des Lehrstoffes ais zehn Arbeiten, die der Schwierigkeiten zu viele 
enthalten und deshalb schlecht geraten. Wird die Zahl der ungeniigenden 
Losungen zu grofe, dann besinne man sich auf sich selber und iiberlege, 
ob nicht die Schiilerfehler Sprófilinge der ungeschickten Lehrertatigkeit sind.

Die Kunst des Arbeitenlehrens wird ferner darauf Bedacht nehmen, 
die rechte Hilfe zu geben. Alle Schwierigkeiten, die die Mehrzahl der 
Schiiler nicht allein hinwegraumen kann, beseitige man zuvor, oder man 
gebe Winkę, wie sie zu beseitigen sind. Grammatische Regeln lasse man 
nicht lernen, bevor nicht volles Yerstandnis /orhanden, bevor nicht friihere 
Operationen, die der Regel ais Voraussetzung dienen, gewissermahen 
mechanisiert sind. In richtiger Mechanisierung des Unterrichts liegt viel- 
fach das Geheimnis des gleichmafiigen Fortschritts im Konnen. Geteilte 
Aufmerksamkeit auf das Neue und auf das noch nicht befestigte und noch 
nicht mechanisierte Alte wiirde mangelhafte Erfolge erzielen und die 
Arbeitslust beeintrachtigen. Jede zu voreilig verlangte Aufgabe liefert 
Zeugnis dafiir. Praparationen fremdsprachlicher Schriftsteller verarbeite 
man anfangs ganz in der Klasse mit den Schiilern zusammen, weil alles 
noch neu und unbekannt ist oder doch das Neue und Unbekannte zu stark 
das Alte und Bekannte iiberwiegt; erst allmahlich, wenn das Unbekannte 
seltener wird, lasse man die Schiiler selber praparieren. Aber auch dann 
sehe man sich die Aufgaben immer genau an, damit nicht etwa hier oder 
da eine von Schwierigkeiten strotzende Stelle sich dem Schiiler ais uniiber- 
windliches Hindernis entgegenstellt. Oft geniigen einige Fingerzeige, um 
die Schiiler auf den richtigen Weg zu bringen und sie wirklich selbstiin- 
diger Arbeit zuganglich zu machen. Unterlaht man es, so treibt man sie 
all den Hilfsmitteln zu, die die Selbstandigkeit der Arbeit gewifi nicht 
fordem. Das sollte man sich auch fiir die deutschen Aufsatze merken. 
Hier werden meist zu hohe Anforderungen gemacht und deshalb so viele 
mifiratene Arbeiten oder solche 'Arbeiten geliefert, bei denen man das 
Pfliigen mit fremden Kalbern auf jeder Seite bemerkt. Man sollte be- 
denken, dah bis Prima hin die meisten Schiiler noch mit der Stilbildung 
zu ringen haben und dafe man fiir dieses Ringen den Ringplatz wenigstens 
etwas ebnen und glatten sollte, indem man ihnen zeigt, wie das Thema 
aufzufassen und anzufassen sei und in welcher Richtung sich die Anord- 
nung des Stoffes bewegen kann.

Mafivolle Forderungen stellen! Yerstandige Hilfe geben! Bei der
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Erfiillung der Forderungen streng, unnachsichtig, korrekt und unnach- 
giebig sein! Wer seine Schiller daran gewohnt, dań sie mafivolle Forde
rungen bis auf dem Punkt iiberm i genau erfiillen lernen, kann viel er- 
reichen. Denn 250 Schultage im Jahre geben doch eine schone Summę 
von Forderungs- und Erfiillungsstunden.

Bei dieser Gelegenheit ein Wort iiber K orrekturen  schriftlicher Ar- 
beiten. Sollen diese der Einiibung des Lernstoffes und der Arbeitsfreudig
keit dienlicli sein und nicht nur Unterlagen bilden fiir das Konto von Plus 
und Minus, aus dem das Zeugnis ais Quartals- oder Tertialsrechnung sieli 
urgibt, so korrigiere man sofort nach Empfang der Arbeiten, solange der 
Greist, der in den schriftlichen Arbeiten wohnt, noch wacli und solange 
die Arbeit den Schulern noch frisch im Gedachtnis ist. Man korrigiere 
gerecht und vor allem mit dem notigen Interesse fiir den einzelnen Schiiler 
und mit Yerstandnis fiir die einzelnen Fehler. Es kommen oft Yersehen 
yor, die psychologisch deshalb interessant sind, weil man aus ihnen hinein- 
blicken kann in die geistige Arbeitsstatte des Schiilers und diesem an- 
gemessene Winkę zu erteilen im stande ist, wie er kiinftighin Ahnliches 
vermeidet. Solch personliches Interesse heilt den Schaden und feuert den 
Schiiler an zu kraftiger Arbeit und Selbstzucht. Kommen in den schrift
lichen Arbeiten der verschiedenen Schiiler wiederholt dieselben Fehler vor, 
so wird man ernstlich zu erwagen haben, ob nicht der Schiilerfehler eigent- 
lich ein Lehrerfehler ist. — Besonders milde im Ausdruck sei man bei 
der Korrektur solcher Arbeiten, die Fleifs verraten, aber den Anspriichen, 
die man zu machen genotigt ist, nicht geniigen. Nichts entmutigt mehr 
und schadigt die Arbeitsfreudigkeit starker ais zu scharfe Beurteilung 
mif3lungener Arbeiten, die ehrliches Wollen uud Streben verraten. Dieses 
verdient unter allen Umstanden Anerkennung, mag auch die Zensur immer- 
hin negativ sein.

Schliehlich wird die Kunst des Arbeiten]ehrens auf den oberen Stufen 
Anregung geben miissen, um des Schiilers Blick und Erkenntnistrieb iiber 
die nachsten Arbeitspflichten der Schule hinaus auch auf Fragen und Pro- 
bleme zu lenken, die seines Nachdenkens wiirdig sind; vor allem auf die 
heimische Literatur. Hier geschieht bei weitem nicht genug. tiber der 
Sorge um die hie und da in deutschen Staaten noch vorgeschriebene fremd- 
sprachliche P rivatlektiire , die man vielleicht besser drań gabe, vergessen 
wir Naherliegendes; man sollte dem privaten Lesen deutscher Lektiire 
fechte Freude, rechte Richtung und rechte Yertiefung geben; der Lehrer 
der Naturwissenschaften sollte auf die Natur den Blick lenken, auch wo 
S1e nicht gerade lehrplanmaSig verarbeitet werden darf; der Geschichts- 
lehrer sollte anregend und hinweisend tatig sein; vor allem aber konnte 
der Religionslehrer das private Arbeiten- und Denkenlernen und das Ge- 
miitsleben beinflussen, damit dieses auch aufierhalb der Schule selbsttatig 
und selbstandig sich bewegen lernt. Dali hier richtige Anregung die 
Arbeitskraft und Arbeitslust der Schiiler erfreulich zu heben vermag, hat 
nianchem Lehrer die Erfahrung gezeigt.

Es bleibt nun noch zu betrachten iibrig, welche Mittel wir anwenden, 
wenn trotz aller angewandten Miihe die rechte Arbeitsfreudigkeit und der



rechte Fleib sich noch immer nicht zeigt. Zunachst wird es darauf an- 
kommen, zu untersuchen, worin der wirkliche oder scheinbare Mangel an 
Fleib begriindet ist. Fehlt es einem groben Teile der Klasse in dem einen 
Fache an Fleib, wahrend in anderen Fachem gutes Streben vorhanden 
ist, so lasse man sich’s nicht verdrieben, den Weg, den man zuriickgelegt, 
noch einmal zuriiekzugehen, ein volleres Yerstandnis fur das durchgenom- 
mene Pensum und Lust und Kraft zur Arbeit zu erzielen; denn in solchen 
Fallen liegt der Grund der Arbeitsmattigkeit vielfach an schlecht „ver- 
dautem“ Wissen. Quidquid est, incoctum non expromit; bene coctum dabit 
gilt auch vom Yerhaltnis des Fleibes zu freudigen Leistungen. Bei Einzel- 
erscheinungen gilt es, den vorliegenden Fali zu ergrunden. Man frage 
sich, ob Mangel an Fahigkeit, an Yerstandnis, ob Langsamkeit und Mangel 
an Gestaltungskraft, ob eine gewisse Scheu, aus sich herauszugehen, ob 
Interesselosigkeit oder Flatterhaftigkeit, ob Nachlassigkeit den Grund bildet. 
Damach wahle man das Heilmittel oder gebe den Eltern des Schiilers 
seinen Rat. Wollen diese einen wenig Befahigten durcbaus fordem, so 
mogen sie den, der nicht allein gehen kann, mit Privatkriicken zu stiitzen 
versuchen, solange es geht. Bei Langsamkeit und Denkmiidigkeit forsche 
man nach, ob das Ubel korperlicher oder geistiger Natur ist. In jenem 
Falle ist Schonung geistiger Krafte notwendig; in diesem kann mangel- 
hafte Ubung oderlVerwohnung den Grund bilden. Die Verwohnung riihrt 
vielfach her von zu starker hauslicher Hilfe, die dem Kinde die Miihe des 
eigenen Nachdenkens zu viel abgenommen und ihm eine gewisse Scheu 
vor eigener Tatigkeit geradezu anerzogen hat. Bei Interesselosigkeit und 
Gleichgiiltigkeit wird man versuchen mussen, das Interesse zu wecken von 
irgend einer Seite her; vor allem wird man an irgend einem Punkte das 
Konnen anregen mussen. Bei gutwilligen Schiilern wird es gelingen, wenn 
auch nicht beim ersten Versuch. Dab es — abgesehen von wirklich 
Schwachsinnigen — Kinder geben sollte, die auf nichts eingehen, ist kaum 
wahrscheinlich. Die Erfahrung lehrt vielmehr, dab irgend ein springender 
Punkt fiir geistige Arbeitslust in fast jedem Kinde vorhanden ist. Hat 
man diesen Punkt erst gefunden, so hat man gewonnen Spiel. —  Wo aber 
Flatterhaftigkeit, Nachlassigkeit und Denkfaulheit vorliegt, greife man 
energisch ein; feste Arbeitseinteilung und riicksichtslose Konseąuenz im 
Fordem des zu Leistenden wird geboten sein; man lasse in solchen Fallen 
nur nicht nach, immer wieder und wieder den Tragen aufzuriitteln durch 
Fragen und durch Fordem bestimmter verstandig bemessener Leistungen. 
Sieht ein solcher Schiiler, dab ihm seine Nachlassigkeit immer neue Un- 
beąuemlichkeiten verursacht, dab Faulheit ungemutlicher ist ais der Fleib, 
so wird er sich allmahlich gleichmabiger Arbeit zuwenden, wenn nur der 
Lehrer Unerbittlichkeit in der Stellung der Forderungen zeigt. Selten 
befinden sich Kinder auf die Dauer wohl in ihrer Faulheit; wohler wird 
ihnen, wenn sie an irgend einem Punkte Freude bereiten und selber 
Freude empfinden. Wer solche Freudenanfange und solche erste Regungen 
innerer Befriedigung in richtigem Augenblicke auszuniitzen versteht, wird 
manchen, der ursprunglich trage zum Unterricht kam und trage sich zeigte, 
zum fleibigen Schiiler machen. Also Ruhe und konseąuente Strenge, dazu
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Freundlichkeit und Wohlwollen, sobald die ersten Keime erwachenden 
Fleifies sich zeigen; nicht aber norgeln, daS die Keime nicht sofort auch 
volle Friichte sind. — Vor allem hiite man sich, sofort zur ultima ratio, 
zu Strafen zu greifen, besonders nicht zur Strafe des Nachsitzens; denn 
der Faule wird gern seinen Korper zum Nachsitzen darbieten, wenn er 
geistiger Arbeit dadurch entgehen kann; auch Priigel werden, wenn damit 
geistige Anstrengung abverdient werden kann, keine grofsen Dienste leisten. 
Ebensowenig wie Strafen werden Belohnungen besondere Wirkung tun, 
die etwa ais Lockmittel vorgehalten werden; es sind das doch nur Reiz- 
mittel fremdartiger Natur, die in geringem Zusammenhang mit der geistigen 
Arbeit stehen und die aufierdem sehr bald ihre lockende Wirkung ver- 
lieren, falls nicht Steigerung eintritt. Ganz anders liegt die Sache, wenn 
es sich um Belohnungen nach Uberwindung besonderer Schwierigkeiten 
handelt, wenn etwa der Schuler fehlerhafte Neigungen kraft seines Willens 
siegreich niedergekampft hat. —  Auch den Ehrgeiz allzusehr zu erwecken 
ist vom tjbel. Wer deshalb fleifsig ist, um Bewunderung und auhere Ehrung 
heimzutragen, um sich vor anderen unter allen Umstanden hervorzutun, 
leidet trotz seiner Fleifiestugend sonst soviel Schaden an seiner Seele, dah 
die Schule gut tut, solche Motive nicht auszunutzen; besser tut sie fur 
die Erweckung des Fleifśes das schlichte Ehrgefiihl wachzurufen, dem es 
um die Achtung und Liebe der Eltern und Lehrer und um den aus der 
Selbstachtung erwachsenden inneren Frieden zu tun ist. Mit schlichter 
Anerkennung durch freundlichen Blick, freundliches Wort und Zuspruch 
soli der Lehrer jedoch nicht zu verschwenderisch sein, andererseits soli er 
aber — und das kommt heutzutage mehr vor — auch nicht damit geizen. 
Wenn manche Lehrer in die Schuler nur hineinblicken konnten und 
wollten und erkennen wiirden, wie wohltuend auf wackeres Streben ein 
anerkennendes Wort wirkt, sie wiirden nicht so zuriickhalten. Augen- 
blicklich geht in dieser Beziehung ein sich vornehm diinkender, bureau- 
kratischer, auch vielleicht etwas zu militarischer Zug durch die Schule, 
der viel Tadel, schneidiges Werk und Wort und sehr wenig Anerkennung 
kennt; man bedenkt eben nicht, dali Rekruten, denen aufierer Drill vor 
allem Not tut, die zunachst korperlich stramm gemacht werden sollen, und 
Schuler, die auf geistigem Ringplatz sich iiben sollen, zwei ganz verschiedene 
Wesen sind, wie Kommifibrot und geistige Nahrung ja auch nicht dasselbe 
sind. Wenn man sich aufserdem etwas mehr vergegenwartigen wollte, 
welch anstrengende Leistung oft eine wenig umfangreiche und bescheidene 
Schiilerarbeit ist, so wiirde man das ubermafsige Norgeln lassen, und 
namentlich da, wo die Leistungen neben dem Unvollkommenen auch eine 
mehr oder weniger starkę Beigabe des Gelungenen enthalten. Durch solche 
Art des Norgelns, die den Fleifs geradezu vernichten kann, wird wenig 
erreicht, wie iiberhaupt Morositat sich nirgendwo im Leben besonders 
fruchtbar gezeigt hat. Lernen und Arbeiten, besonders geistiges Arbeiten, 
diirfen nicht von peinlichen Gefiihlen begleitet sein; Arbeit darf nicht ais 
eine Plagę angesehen werden, wenn sie von Erfolg begleitet sein will. 
Der Fleih soli nicht nur in Lernen, Arbeiten, Aufsagen, Repetieren, Lesen 
und tjbersetzen von Autoren, Losen von Aufgaben, Yollsclireiben von
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Heften, im Anfertigen von Praparationen und Ahnlichem bestehen oder 
nur in irgend einem Tun, das einer Lełmforderung Geniige leistet; es soli 
vor allem Munterkeit, Frische und innere Freudigkeit in und bei der Arbeit 
wohnen. Dazu kann der Lehrer viel beitragen. Ist es dem Lehrer selbst 
eine rechte Lust, zu unterriehten, hat er Freude an eigenem und fremdem 
Wissen und Fortschritt, geschieht alles unter frohlicher Anstrengung, zeigt 
sich am Lehrer freudige Bereitwilligkeit, stets hilfreich beim Lernen des 
Schiilers zur Hand zu sein, so kommt ein Fleifi in die Klasse, der nichts 
Mechanisches mehr an sich hat, sondern etwas Organisches, das aus dem 
Zusammenleben und aus der Wechselwirkung von Lehrer und Klasse mit 
geheimnisvoller Kraft sich ergibt. Dann wird Fleifi allmahlich zu guter 
Gewohnung, guter Sitte und zu etwas Selbstverstandlichem. Der Eindruck 
eines Lehrers, der seinen freudigen Fleifi mit Liebe und Begeisterung den 
Schillera zuwendet, tragt ungemein viel dazu bei, zu beleben und anzu- 
regen, dafi die Schiller in die gleiche Stimmung und Richtung kommen. 
Des Lehrers Freude am Tun, seine Frische und Regsamkeit gleichen sich 
an und aus und hallen unter dem Einflusse seines geistigen Ubergewichts 
gleichsam aus der Schiilermitte wieder. Das Sprichwort sagt: „Fleifiiger 
Herr macht fleifiige Diener" uńd „Guter Meister macht gute Jiinger"; pada- 
gogisch iibertragen heifit das „Fleihiger Lehrer macht fleihige Scliiiler

31. Aufmerksamkeit. Ermiidung. Erholung. Nicht nur auf dem 
Zeugnis sollen Fleifs und Aufmerksamkeit neben den Leistungen besondere, 
meist zusammenfassende Beurteilung erfahren; auch die praktische Pada- 
gogik hat auf die Gemeinsamkeit der beiden Seelenstrebungen Riicksicht 
zu nehmen. Aufmerksamkeit bildet eine Yoraussetzung fiir den Fleifs, 
aber sie ist auch eine natiirliche Folgę des FleiSes; man kann sie deshalb 
vor und nach dem Kapitel iiber den Fleifś hehandeln. — Wenn wir Auf
merksamkeit vom Schiiler fordern, so verlangen wir, dafi er seinen Geist, 
sein Erkenntnisvermogen bereit stelle zur Aufnahme neuer oder zum Teil 
neuer Yorstellungen, Begriffe, Regeln, Grundsatze, oder dats er sich bereit 
halte, alte Vorstellungen, die bereits sein Besitz geworden sind, wieder 
hervorzuholen zu neuer Verwertung. Dieses aufmerksame Entgegen- 
kommen ist eine Willenstatigkeit, die allerdings nicht immer ais bewufiter 
Willensakt verlauft und die, je mehr uns die Sache interessiert, auf die 
wir unsere Aufmerksamkeit lenken, den Charakter einer Willenstatigkeit 
fast ganz verlieren kann und in das Gebiet fiihlender und denkender Teil- 
nahme hiniiberspringt. Der Wille zum Aufmerken kann nun den ver- 
schiedenartigsten Ursprung haben: hier ist es Wihbegierde und Interesse, 
dort Pflichtgefiihl; hier EinfluS der Autoritat des Lehrers, dort Furcht 
vor Strafe oder Hoffnung auf Belohnung. Die Aufmerksamkeit hat man 
wolil mit einem Brennglase verglichen, in welchem der Wille den Brenn- 
punkt bilden Mmrde; die ziindende Kraft aber wiirde ausgehen von einer 
Macht, die sich in richtiger Stellung zum Brennpunkte bewegt. Die 
Jugend ist nun im allgemeinen noch schwach und ohne grohe Tugend; 
ihre Aufmerksamkeit auf ein und denselben Gegenstand ist nachgewiesener- 
maiBen in den meisten Fallen von kurzer Dauer und geringer Kraft; 
eigener, bewufśter Wille steckt noch nicht viel in dieser jungen und noch
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ungeiibten Aufmerksamkeit. Erst nach und nach spielt der Wille mehr 
und mehr hinein, und lange dauerfs, bis Wille und Aufmerksamkeit fast 
identisch werden. Wer deshalb die Aufmerksamkeit schon friihe kate- 
gorisch in jedem Augenblick fordert und Unaufmerksamkeit in jedem 
Palle ais Pflichtvergessenheit straft, der weifs nicht, was er fordert und 
tut, er zeigt Mangel an psychologischer Bildung und an richtiger Mensclien- 
kenntnis. Man macht sich aber im Schulleben vielfach ganz falsche Yor- 
stellungen von dieser Seelentatigkeit und geht von den verkehrtesten 
Yoraussetzungen aus, weil man sich geradezu Scheuklappen anlegt, um 
die belelirenden Erfahrungen des taglichen Lebens nur ja nicht zu selien 
und auszunutzen fur die Padagogik der Schulstube. Man traumt sich viel- 
fach in den Glauben hinein, dali psychologische Tatsachen, die wir an 
Menschen, welche nicht auf der Schulbank sitzen, tagtaglich beobachten 
konnen, fur Schuler gar keine Geltung haben; diese armseligen Wesen 
sollen par ordre du mufti, durcli Donnerworte wie: AufgepaSt!, durch 
Tadelsvoten: „Da habt ihr mai wieder nicht aufgepaM", oder gar durch 
Priigel veranlafit werden, ein ganz anderes Seelenleben zu fiihren wie 
andere Menschen und ein Naturrecht nicht zu geniefien, das man allen 
anderen Sterblichen, nur den Schiilern nicht, zugesteht. Man mutet diesen 
schon eine Willensenergie und Willenseinwirkung auf die Aufmerksamkeit 
zu, dereń sie noch gar nicht fahig sind und die man von sich selber und 
anderen erwachsenen Leuten auch nicht verlangt. Man vergilit ganz 
oder hat es uberhaupt nicht gewuSt, dafi ein starkeres oder schwacheres 
Gefiihl der Lust oder Unlust erst ein Wollen in Bewegung setzt und dafi 
dieses Wollen sich unbewufit zu dem Seelenvermogen verdiehtet, das wir 
Aufmerksamkeit nennen. Beispiele mogen das beweisen. Der Morder, 
der auf sein Opfer stundenlang lauert, ist erfiillt vom Gefiihle des Hasses, 
der Habgier, der Mordlust und lauscht aufmerksam seinem Ziele zu. Das 
Kind, das einem interessanten Schauspiele — etwa einem Kasperle- 
theater, einem Barentanz oder einer seltsamen Naturerscheinung — in 
unermiidlicher Aufmerksamkeit zuschaut, wird geleitet von einem Gefuhle 
der Neugier und Lust. Der Gelehrte, der der Losung eines Problems mit 
zahester Aufmerksamkeit nachgeht, arbeitet im Yorgefiihle der Freude 
des Gelingens; Lust und Liebe steigern sich in ihm zu selbstvergessener 
Begeisterung des Forschens. Frauen und Kinder und fliichtige Geister 
uberhaupt konnen nur kurze Zeit aufmerksam sein, wenn nicht ein ganz 
hesonderes Interesse sie „fesselt"; sonst sind ihre Gefuhle wechselnd 
{varium et mutabile semper femina); griindliche Fragen lassen sie „kalt“ ; 
auch beim besten Willen konnen sie nicht dabei verweilen; erst wenn sie 
„erwarmt" werden, wenn man sie interessiert, gehen sie ein auf die 
Saehe, sind sie „bei der Sache“ {interesse dabei sein); erst dann, wenn 
man sich an ihr Gefiihl wendet und durch dieses wirkt, hat man sie ge- 
wonnen und kann sie dann selbst fur schwierigere Probleme und tiefere 
Pragen in seine Gewalt bekommen. Also: unwillkurliche oder besser 
noch: unbewufste Aufmerksamkeit, wohin wir selien; und wenn wir noch 
weitere Umschau hielten, wiirde sich Beispiel an Beispiel reihen, die uns 
alle beweisen wiirden, dali nicht ein bewuiiter Willensakt, sondern ein



unbewufites, fast ungewolltes Sichhingeben die Quelle kraftiger und wirk- 
samer Aufmerksamkeit ist. Wenn Lust oder Unlust in Bewegung kommen, 
ergibt die unbewufite und unwillkiirliche Aufmerksamkeit bei einem Mini
mum von Anstrengung ein Maximum von Wirkung, wahrend die willkur- 
liche Aufmerksamkeit, die nur dem Zwange folgt, bei einem Maximum 
von Anstrengung ein Minimum von Wirkung erzielt. Die unwillkiirliche 
Aufmerksamkeit ist also natiirlich, die willkiirliche Aufmerksamkeit ist 
mehr kunstlich und erst das Ergebnis kiirzerer oder langerer Ausiibung 
der unwillkiirlichen Aufmerksamkeit und der guten Gewohnung. Wer 
nicht an die Kraft unwillkiirlicher Aufmerksamkeit glaubt, dem ist zu 
wiinschen, dafi er recht oft langweiligen Menschen gegeniiber aus Hof- 
lichkeit oder Pflichtgefiihl sich willkiirlicher Aufmerksamkeit befleifiigen 
miisse. Wie froh und erleichtert wird er aufatmen, wenn er dann aus 
peinlicher und driickender Aufmerksamkeit, die er „erweist" und in die 
er sich kraft der vielgepriesenen Willensenergie hineingequa.lt hat, durch 
einen interessanten Menschen befreit und hineinversetzt wird in diejenige 
Aufmerksamkeit, die unwillkiirlich ist und die von der Stunden Lauf und 
Weile nichts merkt und empfindet, in welcher der lebendige, stillwebende 
und an Teilnahme wachsende Inhalt der Seele von selber in den Dienst 
der Sache und in Tatigkeit tritt, ohne dafi man die Gewalt des Willens 
anzuwenden brauchte. Und was so im Leben gilt, sollte in der Schule 
nicht auch Geltung haben? Ein Naturrecht, auf das der erwachsene 
Menseh mit Recht Anspruch erhebt, sollte dem heranwachsenden und noch 
unfertigen Menschen vorenthalten bleiben, nur weil er eintritt in den Be- 
reich der nebelgrauen Schulstubentheorie, welche so leicht die frischen, 
lebensvollen und wahrhaft praktischen Bezugsąuellen des Gefiihls vor- 
nehm verachtet und von Verweichlichung, Eudamonismus und epikureischer 
Padagogik spricht, wenn diese den naturlichsten Weg zum Ziele zu 
nehmen fur gut halt? Fassen wir kurz zusammen, was wir gebrauchen 
konnen fiir die praktische Padagogik: Es ist sehr gut und wiinschens- 
wert, namentlich bei jiingeren Schillera, die unwillkiirliche Aufmerksam
keit auszunutzen. Das ist aber nicht immer moglich; alles kann man 
mit unbewufiter Aufmerksamkeit nicht erreichen; es gibt Stoffe, denen 
man eine Seite, die fahig ware, das Gefiihl des Lernenden zu fesseln, 
nicht abgewinnen kann und fiir welche man die durch einen Willensakt 
des Schiilers zustande kommende bewuiiste Aufmerksamkeit fordem mufi. 
Diese willkiirliche Aufmerksamkeit wird erst nach langer Ubung durch 
unwillkiirliche Aufmerksamkeit ais gute Gewohnheit auf den mittleren und 
oberen Stufen in ihre Rechte treten; das, was willkiirliche Aufmerksam
keit genannt wird, ist im Grunde nichts weiter ais die Kraft, Hindernisse 
und Ablenkungen hinwegraumen zu konnen, welche der Aufmerksamkeit 
im Wege sind, ais da sind zerstreuende Gedanken, Stimmungen und 
Haften des Geistes an Aufiendingen, die nicht zur Sache gehoren. Wo 
tiichtige Lehrkunst tatig ist, zeigt sich diese besonders da, wo es gilt, 
nach Beseitigung solcher Hindernisse die Aufmerksamkeit zu beherrschen, 
ohne dafi sich der Schiller dieses Beherrschtseins in besonderem Mafie be- 
wufit wird. Yollkommene Lehrkunst wird den Schiiler, wo es sein mufi,

140 Zweiter Abschnitt. Die Behandlnng des Unterrichtsstoffes. Methode.



§ 31. Aufmerksamkeit. Ermlidung. Erholung. 141

auch gegen seinen Willen in den Bannkreis der Aufmerksamkeit ziehen. 
Und damit kehren wir noch einmal zu dem anfanglich gebrauchten Bilde 
zuriick, wo wir die Aufmerksamkeit des Schiilers mit dem Brennglase 
Vei’glichen und seinen Willen in den Brennpunkt legten. Des Lehrers 
Kunst wird nun die sein, den Unterrichtsstoff so zu gestalten und zu 
formen, dafi er zum Brennpunkt in die richtige ziindende Stellung kommt; 
die Sache selbst mit so viel Gefiihl zu erfiillen, dafi dieses mit der notigen 
fesselnden Warme zum Brennpunkte hinstrahlt und hier richtig einfallt. 
Pehlt es ihm an der notigen Gabe, die Sache selbst wirken zu lassen, 
°der fehlt es der Sache an der notigen Anziehungskraft, so mu6 er seine 
Autoritat und dereń Wirkung zu Hilfe nehmen und gleichsam die natiir- 
liche Warme durch kiinstliche ersetzen oder es mufa der kategorische 
imperativ, der in dem Schiiler steckt, wirksam gemacht und gestarkt 
Werden, urn der Sache urn der Sache willen sich zu widmen; unter Um- 
standen treten Strafen und der Stock hinzu, um nacli dem Brennpunkte 
hin ihre Strahlen ausschiefaen zu lassen. Das sind aber nur Surrogate 
echter und natiirlicher Wirkungen; und Surrogate anzuwenden, das ist — 
Geschmacksache. Guter Geschmack liebt sie nicht.

Wie das Wesen der Aufmerksamkeit vielfaeh verkannt wird, so be- 
riicksichtigten wir bei weitem auch nicht genug ihre Hem m ungen und 
werden, weil wir diese nicht gerecht abschatzen, nicht immer geschickt 
genug Herr iiber sie. Wir sollten doch einmal schlecht und recht ab- 
wagen, w as wir eigentlich von den Schiilern fordern, wenn wir Stunde 
fiir Stunde dieselbe Frische und Aufmerksamkeit von ihnen verlangen. 
Taten wir das recht ehrlich und griindlich, so wiirden wir immer gewissen- 
hafter und sorgfaltiger der Yorbereitung auf alle Stunden uns hingeben, 
um die zu fesseln , die wir belehren wollen, und sie nicht zu langweilen 
mit nicht geschickt genug zubereiteter geistiger Nahrung. — Der Schiiler 
uiufi, wenn er in die Schule eintritt, doch zunachst einen grofien Teil der 
Gedanken und Gemiitsregungen, die er von drauhen mitbringt, wegwischen, 
vergessen, ausloschen; er mu6 Vorstellungen und Gefiihle, die ihm lieb 
und angenehm sind, die in ihm stark und lebendig sind, unterdriicken, um 
dem ihm ganz neuen, unbekannten und fremden Gedankengange des Lehrers 
zu folgen, der ihm doch zunachst noch recht wenig gelaufig ist. Er darf 
hinwiederum, selbst wenn ihn die Unterrichtsstoife, die ihm dargereicht 
Werden, lebhaft interessieren, nicht seine eigenen, ihm genehmen Wege 
gehen, er darf nicht Gedanken verfolgen, die der Unterricht in ihm wach- 
ruft, sondern er ist gebunden an einen ganz bestimmten, planmańigen Ge- 
dankenfortschritt, den die Methode vorschreibt oder der — und das 
kommt ja auch vor —  recht unmethodisch verlauft; er ist aufierdem, auch 
wenn er schneller voraneilen mochte, an ein gewisses Durchschnittstempo 
der Gedankenbewegung innerhalb seiner Klasse gebunden; — das alles 
fordert ein Mafś von Aufmerksamkeit, eine Arbeit und Spannung des Geistes, 
die selbst von Erwachsenen noch ais eine Last empfunden werden kann, 
wenn der, der die Last auferlegt, nicht fiir richtige Verteilung derselben 
Sorge tragt. — Die natiirlichen und durchaus nicht zu tadelnden Hem- 
mungen der Aufmerksamkeit, die in uns Erwachsenen sich wohl noch



zeigen, sind nun bei der Jugend noch von besonders anziehender Art. 
Die eigentliche Welt der Schiiler, solange sie kleiner sind, ist natur- 
gemah nicht eigentlich die Schule, sondern die Kinderstube mit ihren 
lustigen Spielen, die doch nicht zu verachten sind, die Gasse und die 
Strafie, auf der man im Spiel sich gerne tummelt, der Anger, der Garten, 
das Feld und der Wald, das alles, falls der Jungę gesund geblieben und 
nicht zum erbarmlichen Stadtkind zusammengeschrumpft ist, doch seine 
natiirlichen Wirkungen ausiiben kann und soli. Goethe sagt mit Recht: 
„Die Jugend ist vergessen aus geteilten Interessen." Wie mufi da oft 
dem Schiiler zu Mute sein, wenn er sich plotzlich hineinversetzt flndet 
zwischen die vier odeń Wandę der Schulstube, hinter sich die Freuden 
des Spielplatzes, den goldenen Sonnenschein und die frische Natur, vor 
sich aber den finsteren Trager der Kultur mit dem strengen, Aufmerk- 
samkeit heischenden Blick und dem stellenweise recht langweiligen und 
unnatiirlichen Ton der Stimme und dem noch viel langweiliger zubereiteten 
Unterrichtsstoffe. Dazu kommt, dah in vier bis sechs Stunden die Dinge, 
die Interesse fordem, vier- bis sechsmal wechseln und ebenso oft eine 
ganz neue Art von Aufmerksamkeit fordem. Ich mufi es offen gestehen, 
— man sollte sich nicht dariiber wundern und argern, dafi dieser oder 
jener Jungę einmal unaufmerksam ist, sondern lieber dariiber, dali soviele 
in geduldiger Trubsal aufmerksam sind, wo es natiirlicher ware, wenn sie 
von ihrem unveraufierlichen Menschenrechte Gebrauch machten und schlecht 
vorbereitete, langweilige und wenig oder gar nicht fesselnde Erorterungen 
des Lehrers den Weg laufen liefien, den sie zu laufen verdienen, — den 
Weg der Yereinsamung ohne jegliches aufmerksames Gefolge. Und damit 
komme ich zur Nutzanwendung. Man sollte bei Unaufmerksamkeit der 
Schiiler etwas milder gegen diese und viel strenger gegen sich selber sein; 
man sollte es immer recht geschickt anfangen, die Jugend aus ihrer sonst 
so freundlichen und reizvollen Gedankenwelt heriiberzufiihren in die 
strenge Welt der Schulgedanken und zur unbewuMen Aufmerksamkeit ge- 
wandt iiberzuleiten und anzuhalten. Wie man das am besten anfangt? 
Mit sich selber, indem man das alte gute Salzmannsche Rezept befolgt: 
„Yon allen Fehlern und Untugenden seiner Zoglinge muh der Erzieher 
den Grund in sich selbst suchen. Sobald er Kraft und Unparteilichkeit 
genug fiihlt, dieses zu tun, so ist er auf dem Wege, ein guter Erzieher 
zu werden, “ — auch ein guter Erzieher zur Aufmerksamkeit. Da ist nun 
die erste Regel: der Lehrer sei selber aufmerksam! Er sei ganz und voll 
bei der Sache; er mufis in seinen Gegenstanden leben, weben und sein; 
lebhaftes Interesse fur sie zeigen, — wo es notig ist, auch Begeisterung 
und rechte innere Freude; zeigt diese sich auch in auherer Frohlichkeit, 
wo’s angebracht ist, da liat auch das gute Wirkung; denn frohlichen 
Lehrern folgt die Jugend gern, nichts aber ist ihr langweiliger ais murrische 
Leute. Mit voller Aufmerksamkeit sei der Lehrer auch bei der Art, wie 
er die Stoffe formt: er gliedere und yerkniipfe seinen Stoff geschickt; denn 
nichts ist mehr der Unaufmerksamkeit dienlich ais unordentlich dar- 
gebotener und unzusammenhangender Lehrstolf, der die Zerstreutheit schon 
in sich tragt. Nur ja kein ungeordnetes und zerstreutes Gemenge geben!
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Sonst haben gleiche Ursachen gleiche Wirkungen. Dazu soli man den 
richtigen Ton treffen. Eintonigkeit wirkt erschlaffend, monotoner Voi‘ti'ag 
abspannend. Die Sprache sei volltoxxend, doch nicht zu laut; lebbaft, doch 
nicht zu hastig; ruhig, doch nicht langweilig und einschlafernd. Wirksam 
ist sachgemahes Heben und Sexxken dex' Stimme, scharfes Accentuiex-en, 
gutes Betonen, Yermeidung storender Stockungen; im Notfalle auch einmal 
Erheben der Stimme und unmittelbar folgende Pause, um die Ei-wartung 
anzuspannen und scharfere Aufmerksamkeit liervox'zux,ufen. Auch von 
der Haltung des Lehrers hangt Aufmerksamkeit ab. Soweit es moglich, 
nehme er eine feste Stellung ein und meide hastiges und rastloses Umher- 
gehen, besondei’s wenn knarx’ende und dicke Sohlexx das storende Gerausch 
des Hin- und Herlaufens noch vermehren; bei festem Standpuxxkt gehort 
das Auge des Lehrers der ganzen Klasse, und aller Augen sind auch ihm 
sichtbar und gehoren ihm zu. Ist ix’gendwo Unaufmerksamkeit zu be- 
merken, so geniigt oft sclion das Fixieren mit den Augen, da geschicktes 
Lehrerauge das Schiilerauge aus dem zerstreuenden grofien Blickfelde der 
Klasse in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit zuriickfiihrt. Reicht der 
Blick mit dem Auge nicht hin, so tut vielleicht kurze Handbewegung 
guten Dienst. — Sodann soli sich der Lehrer mit seinen Fragen stets an 
die ganze Klasse wen den und nie an den einzelnen sich verlieren. Auch 
im Buche darf er sich nicht verlieren, sondern frei dariiber hinweg sich 
der Klasse zuwenden; deshalb sind Schriftsteller mit Anmerkungen und 
vielen eingetragenen Notizen in des Lehrers Hand recht oft eine Hemmung 
der Gesamtaufmerksamkeit in ihrer Wechselwirkung. Um alles fern zu 
halten, was die Aufmerksamkeit hindern, und alles zu tun, was sie fordem 
kann, yerachte man auch dieses oder jenes gute alte Hausmittel nicht. 
Man lasse die Schiiler bei ihren Antworten in recht fester Haltung sich 
erheben, damit korperliches Zusammenraffen geistiges Zusammennehmen 
vorbereite. Tritt einmal Ermattung der ganzen Klasse ein, so lasse man 
— besonders bei jiingeren Schiilex’n — sich alle mehrere Małe nach raschem 
Kommando erheben, damit das Sichgehenlassen oder besser das Sichhangen- 
lassen ais Aufmerksamkeitshemmung schwinde. Um die allgemeine Auf- 
Merksamkeit zur guten Gewohnuxxg zu machen, scheue man geschickte 
Mittel nicht. Hat man z. B. gefragt, und es zeigen nur wenige sich zur 
Antwort bereit, so frage man noch einmal kraftig mit der Einleitung: 
„Ich frage die ganze Klasse!" — Die Fehler der Schiiler antworten kor- 
rigiere man nicht selber, sondern gewohne ein fur allemal die gaxxze Klasse 
daran, zur Kox'rektur sich bereit zu halten. In manchen Stunden (z. B. 
in Geographie, Naturgeschichte und Zeichnen) wird es besonders schwierig 
sein, volle Aufmerksamkeit zu halten, weil die Augen der Schiiler nicht 
bestandig unter der Herrschaft des Lehrerauges stehen, sondern auf die 
Anschauungsgegenstande abgelenkt sind; um solche Hemmxxisse zu be- 
seitigen, wix’d es wiederum bestimmter Kommandos bediii’fen: „Jetzt auf 
nxich, nicht auf die Wandkarte sehen! Jetzt auf die Wandkarte, jetzt 
auf den Atlas sehen! usw.“ Also immer dafiir sorgen, dali die Schiiler 
da sind mit ihrer Aufmex-ksamkeit, wo der Lehx’er sie haben will. Der 
gewohnliche Unterricht aber, meist nur auf das bedacht, was zu leruen



ist, pflegt sich haufig um die notige Aufmerksamkeit erst dann zu be- 
miihen, wenn sie schon mangelt und der Fortgang des Unterrichts dadurch 
aufgehalten wird.

Yor allem rege man mit jeglichem Mittel, das zu Gebote steht, die 
S e lbstta tig k e it des Schiilers iiberall an und veranlasse ihn dadurch, die 
Hemmnisse und Hindernisse, die seiner Aufmerksamkeit sich etwa bieten 
konnten, selbst zu iiberspringen. Was der Schiiler durch eigene Kraft, an 
dereń Betatigung die meisten Freude haben, selber finden kann, was er 
ohne Hilfe herbeischaffen kann, das iiberlasse man ihm auch selbst. Nichts 
ist ihm langweiliger, ais etwas vielleicht zwanzigmal Dagewesenes zum 
einundzwanzigsten Małe horen zu miissen, wo er’s selber ebenso gut sagen 
konnte; ebenso langweilig ist’s ihm aber, schrittweise sich einem Ziele 
nahern zu miissen, wo er’s sprungweise erreichen kann. Andeuten und 
Erratenlassen zu seiner Zeit fordert deshalb die Aufmerksamkeit. Wer 
aber durch allzu umstandliches Yorgehen die Zeit zu wenig mit Arbeit 
ausfiillt und durch eigene Ungeschicklichkeit und durch Breittreten Un- 
geduld oder Langeweile hervorruft, der schadet der Aufmerksamkeit. 
Ebenso aber wird ihr geschadet, wenn der Kraft zu viel zugemutet wird 
durch zu rasches Yorgehen und wenn die Selbsttatigkeit durch Uber- 
anstrengung zur Ermiidung getrieben wird — Zur Selbsttatigkeit fiihren 
den Schiiler nun viele Wege. Ich kann heute aus interessanten Beispielen 
die Regel finden lassen und habe eine aufmerksame Klasse vor mir, 
wahrend ich morgen die Regel geben und Beispiele suchen lasse unter 
gleicher Aufmerksamkeit. Ich kann das eine Mai die Ubersetzung eines 
Schriftstellerkapitels von den Schiilern fordem und finde bereite Kopfe 
und empfangliche Herzen, weil die Aufgabe losbar erscheint; ich kann an 
einer anderen Stelle, die zu schwierig und unlosbar fiir Schiiler ist, die 
Ubersetzung selber geben und im Urtext die Schiiler folgen lassen und 
habe wiederum die Aufmerksamkeit fiir mich, weil hier zwar nicht das 
Erfindungs- oder Findungsvermogen, wohl aber die schnelle Fassungskraft 
angeregt wird und in Bewegung kommt. Ich kann in der Mathematik 
die Fahigkeit, selbst zu schliefien, iiberall in Anspruch nehmen, wo Schliisse 
selbst zu machen nach dem Kenntnisstand und nach der Fassungskraft 
der Schiiler moglich erscheint. Ich kann aber dumpfes Briiten hervor- 
rufen und kann Selbsttaigkeit und Aufmerksamkeit ertoten, wenn ich 
Forderungen erhebe, denen die Schiiler nicht gewachsen sind. Uberall wo 
Selbsttatigkeit dauernd und mit Geschick in Bewegung gesetzt wird, ist 
das Endergebnis gute Gewohnlieit der Aufmerksamkeit, verbunden mit 
Selbstvertrauen, Selbstgefiihł und Selbstbewufitsein. Denn eine im rich- 
tigen Mafie selbstbewufite Klasse ist niemals unaufmerksam, sondern immer 
bei und in der Sache, weil Schopferfreude den meisten Menschen inne- 
wolint. D er Lehrer totet aber die Selbsttatigkeit, der erbarmungslos den 
Schiilern alles gibt, wovon diese das meiste selber hatten finden konnen; 
aber auch der begeht gleichen Frevel, der Forderungen stellt, die unerfiill- 
bar sind. In beiden Fallen ist Selbstvertrauen nicht das Ergebnis; denn 
in jenem schlaft’s allmahlich ein, und in diesem erwacht es gar nicht zum 
Leben. Und beide Małe mufi die Aufmerksamkeit den Schaden tragen.
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Aufmerksamkeit ist, wie wir gesehen, ein Spannungsgefiihl. Bei 
Jeder Anspannung und Arbeit wird Kraft verbraucht. Wenn nun auch 
Wahrend der Arbeit der Stoffwechsel und damit der Krafteersatz seinen 
Portgang nimmt und nicht vollstandig ruht, so werden die Krafte doch 
flicht in dem Mafie aufrecht erhalten und ersetzt, um den Forderungen, 

an sie gestellt werden, zu entspreclien. Es tritt Abspannung, es tritt 
Ermiidung ein. In neuerer Zeit bat man dem Kapitel der Ermiidung 
grofie Aufmerksamkeit zugewandt, besonders von Seiten der Hygieniker, 
Uri(i allerhand Untersuchungen und Yersuche ii ber das Wesen und die 
^irkungen der Ermiidung angestellt. Fiir die praktische Padagogik ist 
verhaltnismafiig wenig dabei herausgekommen, wenn sie auch dankbar sein 
Wufi fiir manche hygienische Winkę, die auf Luft und Licht der Klassen- 
raume, auf Sitzen und Bewegungsfreiheit der Schiiler hinzielen. Besonders 
dankenswert sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen, indem sie die 
Anschauungen iiber lńchtige E rholung entweder bestatigt oder erganzt 
°der korrigiert haben. Angemessene Erholung ist in mehrfacher Rich- 
tung notig, einmal ais Abwechslung im Unterricht selber. In jeder Unter- 
1ichtsstunde sollte Ubung und Belehrung, Vortrag und Frage in ent- 
sprechender Weise abwechseln, da jede trockene und einseitige Lehrweise 
die Ermudung besclileunigt und steigert. Auch Weckmittel der unwillkiir- 
lichen Aufmerksamkeit sind mit Mafi zu gebrauchen; vor allem ruft un- 
ablassige Anwendung von Pathos eine tiefgehende Ermudung hervor, wie 
der Pfarrer beweist, der ganze Bankę voll Kirchgangern durch ununter- 
brochenen Pathos zum Schlafen bringt. Und nicht nur in der einzelnen 
Unterriehtsstunde hat Abwechslung zu herrschen, sondern auch im Stunden- 
plan, der mit feiner psychologischer Kunst aufgebaut werden sollte. Neben 
der Erholung, die in der Abwechslung liegt, sollte auch die Erholung be- 
achtet werden, die kurze Ruhepausen in den Unterricht bringt, z. B. Ruhe- 
Pausen durch eine humorvolle Wendung oder ahnliche knappe Episoden, 
die den Geist von strenger Gebundenheit befreit, damit er sieli — wenn 
auch nur auf Sekunden — dem Spiele der Gedanken iiberlassen kann.

Vor allem aber sollen grofiere Ruhepausen zwischen den einzelnen 
Stunden dem Schuler Erholung gonnen, damit er Nahrung zu sich nelimen 
und frische Luft schopfen kann aufierhalb des Schulzimmers, in dem nach- 
gewiesenermafien die von geistig tatigen Menschen ausgeatmete Luft kohlen- 
saurehaltiger ist ais in anderen Raumen. Solche Erholungspausen sind 
uuch deshalb gut, weil dem Schuler, dem die Arbeit schwer und sauer wird, 
d°ch zum Bewufitsein kommt, dafi auf die Arbeit Ruhe und Spiel folgt. 
lamit er aber in solchen Pausen zu dieser Empfindung gelangt, soli man 

jhn, soweit es irgend mit der Ordnung der Schule vereinbar ist, ungeschoren 
lassen, wenn er sich dem Freiheitsgenusse und der Ungebundenheit in 
^iner Weise hingibt. Ruhe und Erholung nach getaner Arbeit nennt 
Rant den hochsten Sinnesgenufi, den einzigen, der gar keine Beimiscliung 
von Ekel bei sich fiihrt.

(jber Ermiidung und Ermiidungswirkungen vgl. Jahn-H eilmann , Psychologie ais 
rundwissenschaft der Padagogik, 3. Aufl., Leipzig 1901, S. 389 ff. Anregend ist auch

K r aepelin , Zur Hygiene der Arbeit. Jena 1896.

Ur. Ad. M attliias, Prakt. Padagogik. 2. Aufl. 10



D ritter Abschnitt.

Schulzucht; Disziplin. Behandlung und Beurteilung der
einzelnen Schiller.

32. Verhaltnis von Zucht und Unterricht. Innere und aufiere 
Schulordnung; gute Tradition; Verhaltnis von Zucht und indivi- 
dueller Behandlung.

Der erste Abschnitt war der Lehrerpersonlichkeit und ihrer Wirkungs- 
kraft, der zweite der Behandlung des Unterrichtsstoffes gewidmet. Der 
dritte soli mit der Erziehung durch Schulzucht und Disziplin und mit der 
Behandlung und Beurteilung der Schiiler — sowohl der Gesamtheit wie 
der einzelnen — sich beschaftigen.

Erzogen wird ja auch durch Unterricht, da aller Unterricht erziehend 
wirken soli. Der Ernst und die Gewissenhaftigkeit, womit Lehrer und 
Schiiler beim Unterricht tatig sind; die Sorgsamkeit bei aller Arbeit in 
der Schule, mag sie auf den Vortrag, die Erzahlung, die Ubersetzung, auf 
Frage und Antwort, auf kleinere oder grohere Wiederholungen, auf miind- 
liche oder schriftliche Leistungen sich beziehen, wirkt erzieherisch. Rechte 
Schulzucht, Schulzucht im weiteren Sinne, kann deshalb gar nicht vom 
Unterricht getrennt werden; sie ist vielmehr die ganze Art und Weise, 
wie alle die im Unterricht liegenden sittlichen Momente zur geistigen Er
ziehung und zur Bildung des Willens verwandt werden, der in angespannter 
Aufmerksamkeit und unermiidlichem Fleih sich offenbart. Alle Mitteilung 
von Kenntnissen und alle Kunst der Methodik haben schliefślich doch den 
Endzweck, das Menschenherz fest zu machen und den Verstand zu klaren. 
Guter Unterricht, von zielbewuhter Personlichkeit erteilt, ist deshalb die 
starkste erzieherische Kraft. Die Wirkungen der Zucht und Disziplin 
stehen an Wert jener Kraft nach, sie kommen nur unterstiitzend und 
dienendhinzu und haben erst sekundaren Wert. Aber trotzdem sind sie nicht 
zu vernachlassigen, sondern wohl zu pflegen. Wo, wie in den meisten 
hoheren Schulen unserer Zeit, eine grofse Schiilerzahl eng vereint ist, in 
welcher kindisches Wesen, Unverstand, ziigellose Naturkraft, starkes 
Individualitatsgefuhl, ungleiche Temperamente, Yerschiedenheit der Nei- 
gungen, daneben hausliche Yerwohnung, wenn nicht gar Verderbnis, in 
fortwahrende Beriihrung und Reibung treten, da muh die Schulzucht und



Disziplin neben dem Unterricht ihre Pflicht tun, damit dieser nicht gestort 
Wlrd; sanfte Einwirkungen reichen hier nicht immer aus, sondern eine 
starkę Hand mufś sieli hier aufs Ganze legen, um es zusammenzuhalten 
!n Gehorsam, Ruhe und Ordnung. Besonders die mannliche Jugend ist 
lhrer Natur nach ungebunden und unbandig, das Band der Schulzucht 
muh sie fesseln; sie ist meist noch ungezahmt, deshalb darf man Zaum 
und Gebila nicht scheuen. Schlaffe Disziplin in Schule und Klasse ist das 
grofite Ungliick fur die Jugend. Sie greift liber auf die ganze Art des 
Unterrichts. Dafi in Gehorsam und Fleih, in Fleifi und Gehorsam die 
Keime aller Schiilertugenden liegen, ist ein sehr wahres und ein tiefsinniges 
^  ort, weil es das Ineinandergreifen und die Wechselwirkung von Unter- 
ncht und Zucht betont und weil denn doch schliefllich auch alle Biirger- 
tugenden ebenfalls in diesen Keimen eingeschlossen sind, da Achtung vor 
dem Gesetz und vor aller „heiligen Ordnung“ und unermiidliche Regsam- 
keit die Grundlage des Gluckes und des Gedeihens kleiner und grofier 
Gemeinwesen bildet. Ist ihrem innern Geiste nach eine Schule gewissen- 
haft und fleifiig, ihrem aufieren Wesen nach regelmafiig und ordnungsvoll, 
7~ dann steh’s gut um das Ganze. — Man hat wohl geklagt, dah unsere 
Schulen mit ihrer grofien Schiilerzahl, mit ihren bestimmten Lehrzielen 
und ihrer strengen Zucht dem individuellen Lerntriebe verhaltnismafiig 
wenig Raum gewalire und die Indmdualitat der Schiller beenge und 
schadige; man hat aber dabei vergessen, dafs jener Schaden, wenn er 
wirklich bemerkenswert sein sollte, ausgeglichen wird durch die Verschar- 
fung des jugendlichen Pflichtgefiihls, durch die zuchtvolle Forderung von 
Gesamtleistungen und durch die Pflicht des Zusanunennehmens im Interesse 
eines Gesamtlerngebietes. Man beachtet ferner nicht, dal3 diese Schule 
dem falschen Individualismus, dem leichtfertigen Yerwohnen, dem Gehen- 
und Gewahrenlassen des Hauses doch einen schatzenswerten Damm ent- 
gegenstellt, oline den die heutige Gesellschaft, wenn sie in der Erziehung 
allen ihren Neigungen fronen diirfte, doch bald aus Rand und Band kommen 
konnte. Der kategorische Imperativ, der den Knaben treibt zu lernen, 
was er lernen soli, und ihn zwingt sich so zu betragen, wie er sich be- 
tragen soli, iibt seine Wirkung auch auf die Pflichttreue unserer Zeit aus; 
eme zu starkę Pflege der Individualitat wurde gerade in unseren Tagen 
das bedenklichste Geschenk sein, was wir der Jugend fur ihre Zukunft 
unt auf ihren Lebensweg geben konnten.

Die Art, wie die Schulzucht zu wirken hat, soli moglichst gerauschlos 
fein; stille Gewohnung und gute Tradition sind ihre besten Geriossen, und 
ln festem Zusammenwirken des Direktors und des ganzen Lebrerkollegiums 
®°11 sie sich aufiern. Es genugt nicht, dafi der Direktor in peinlicher 
Ii’dnung nur „administriere"; er soli sich immer moglichst unmittelbar an 

^ucht und Ordnung beteiligen und nicht durch geschriebenes Werk, sondern 
Wo es immer angeht, Auge in Auge durch das gesprochene Wort tatig 
Sein> nicht in blolser Bestimmtheit des Befehls und in strenger Uberwachung, 
was alles nur autiere Ordnung schafft, sondern in freudigem Zusammen
wirken durch Verstandigung und Uberzeugung und durch den Eindruck, 
dafl alles nur um der Sache willen geschieht: Viel tragt auch zu guter
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Gesamtzucht bei, wie der Ordinarius oder Klassenvorstand sich zu den 
iibrigen Lehrern zu steli en weilś und wie er den Einheitspunkt der er- 
ziehenden und unterrichtenden Tatigkeit in seiner Klasse bildet. Alles, 
was er tut, soli gewissermahen der Ausdruck aller Lehrer der Klasse sein; 
deshalb soli er auf diese mit kluger Riicksicht und in geschicktem Nach- 
geben horen; diese aber sollen in weiser Beschrankung sich ihm fiigen 
und nicht zu eigenwillige Wege gehen. Es mag ja sein, da£s sie auf 
einem anderen Wege ihre Ziele erreichen zu konnen glauben; doch die 
Riicksicht auf die Verantwortung, die jener tragt, wird sie zur Selbst- 
bescheidung veranlassen. Dem Ordinarius mufi aber daran gelegen sein, dab 
nicht stets seine, sondern dafe immer die richtigste Ansicht und Mafisregel zur 
Ausfiihrung kommt. Es hat also ein jeder in jedem Augenblick mit takt- 
vollem Selbstbewulstsein sein Erziehungsrecht im einzelnen sich zu wahren 
und dennoch an seiner Stelle unter Verzicht auf Sondergeist zu tun, was der 
Gesamtzucht und guter Gewohnheit forderlich sei. Mag es ihm auch hin und 
wieder scheinen, ais sei diese oder jene Anordnung von oben ber, die aus der 
Uberschau iiber das Ganze und zum Besten des Ganzen geschehen ist, un- 
niitz, so mogę er dariiber rasonnieren in der Stille seines Herzens oder im 
Kreise seiner Amtsgenossen; was dariiber ist, ist vom Ubel; im Interesse 
des Ganzen tue er, was seines Amtes ist, erfiillt von dem Korpsgeist, der 
allein gute Gewohnheit und gute Tradition schafft. Deshalb lilite sich der 
einzelne auch nur mit einem Wortchen oder mit einer Miene, die weise 
tlberlegenheit ausstrahlt, irgend eine Mahregel eines Amtsgenossen vor 
den Schiilern zu bemakeln; der einzelne hiite sich auch, sein Fach auf 
Kosten eines anderen Faches zu heben. Im Schulorganismus hat jedes 
Fach seine Bedeutung und Anspruch auf gleiche Achtung; der eine darf 
nicht niederreihen, was der andere aufbaut; der eine den andern nicht 
verachtlich machen; nur Gutes soli der eine vom andern reden; auch von 
Haus und Eltern soli vor den Schiilern mit gebiihrender Achtung, und so- 
fern das nicht moglich ist, mit angemessener Zuriickhaltung geredet werden. 
Dafi nicht alle Welt eines Sinnes sein kann, dafi Spaltungen nicht zu ver- 
meiden sind, ist selbstverstandlich: doch die Schiiler sollten nichts davon 
merken; sie durchschauen bald mit feiner natiirlicher Empfindung die 
Yerhaltnisse und spiiren auch die geringste indirekte Kritik. — Gute Ge
wohnheit und gute Tradition ist nun nicht das Ergebnis einer gedruckten 
und paragraphierten Schulordnung, sondern muh von innen heraus sich 
schaffen; mores sind besser ais leg es, jene wirken lebendig, diese vom 
toten Papier aus. Die gedruckte Schulordnung mag deshalb eine Zu- 
sammenstellung der allgemeinen Bedingungen enthalten, unter denen die 
hoheren Lehranstalten die Erziehung und den Unterricht der Schiiler iiber- 
nehmen: Bestimmungen iiber Aufnahme, Abgang, Schulbesuch, Dispensa- 
tionen, Yersaumnisse, Krankheiten und ganz bestimmte Yerbote einzelner 
Dinge, welche die Schulzucht beeintrachtigen und schadigen miissen. Da 
solche Gesetze einfach, sehr bestimmt und sehr kurz sein miissen und 
nicht das jugendliche Leben durch zablreiche Ge- und Verbote und angst- 
lich berechnete Yorschriften einengen diirfen, so konnen sie alles, was 
sich von selbst yersteht und was sich, wie bestimmte Gesinnungen, Ge-
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fiihle, Anstand, Hoflichkeit und Bescheidenheit, nicht gebieten lafit, weg- 
lassen; wie auch genaue Strafbestimmungen wegbleiben konnen, die sich 
nach der Eigentiimlichkeit der einzelnen Schiiler richten miissen. Die 
Schulerziehung und Schulzueht soli eben nicht aus legalen Bestimmungen, 
sondern aus guten Gewohnheiten hervorgehen, die in den folgenden Kapiteln 
zu behandeln sind. Diese Kapitel sind nun nicht beeinflufit von dem odeń 
Eessimismus, der von dem Grundsatze ausgeht, dafi gerade die Jugend 
unserer Zeit in besonderem Mafie verwildert, zuchtlos und verdorben sei. 
Solche Klagen tiber den schlechten Geist der Jugend sind so alt wie die 
gebildete Menschheit; sie sind ein Gemeinplatz, der soviel wert ist wie 
alle Gemeinplatze. Dafi die Jungen zwitschern, wie die Alten singen, ist 
ja naturlich; und dafi die Alten heutzutage manchmal in starken Dis- 
harmonien sich ergehen, ist jedem gesunden Ohre vernehmbar. Aber so- 
bald es nur einer Schule und allen ihren erziehenden und lehrenden Gliedern 
rechter Ernst ist, so ist die Jugend von heute gerade so gut, vielleicht 
manchmal noch besser zu erziehen ais die Jugend von gestem und vor- 
gestern. W ir kommen in unseren Tagen jedenfalls mit edleren Mitteln 
aus ais der schlesische Schulmann Artelius, der in seinem Testamente 
(1784) bedauerte, „nicht reich genug zu sein, um ein Legat zur Unter- 
haltung eines neuen Zuchtmeisters, mit Disziplin oder Ochsenziem er 
bewaffnet, aussetzen zu konnen."

Bei aller strengen Schulzueht und Schuldisziplin darf man eines 
nicht vergessen. Es ist nicht alles Individuelle, was die Schiiler mit in 
die Schule bringen, der Gesamtzucht und dem guten Gesamtgeist schad- 
lieh. Die Behandlung und Beurteilung der Schiiler soli sich vielmehr nach 
der Eigenart richten, soweit sie berechtigt erscheint und soweit sie einen 
ergiebigen Boden bietet fur erspriefiliehe Friichte des Unterriehts, der 
Erziehung und guten Zucht. Gemeinsame Lehrgange und Lehrziele, be- 
stimmte Anforderungen fiir Yersetzung und Priifungen, stramme Zucht 
und Ordnung haben ihren hohen Wert, es darf nur dabei die Individualitat 
des einzelnen, sobald sie der Entwicklung der Personlichkeit von Nutzen 
mt, nicht einfach iiberrannt werden und ganzlich zu Schaden kommen. 
Deshalb ist der Uberschrift und dem Inhalt dieses dritten Abschnittes auch 
die „Behandlung und Beurteilung des einzelnen Schiilers" zugefiigt. Die 
Zucht will alles das, was im Schiiler vorhanden ist, aber nicht vorhanden 
sein sollte und was nicht gewohnheitsmafiig werden darf, vernichten, 
andererseits aber dasjenige, was im Schiiler nicht vorhanden ist, aber 
vorhanden sein sollte, durch Notigung ihm beizubringen suchen. Die indi- 
viduelle Behandlung mochte aber alles in diesem oder jenem Schiiler 
schlummernde Gute zu wecken und zu nahren suchen. Die Zucht tritt 
Delfach der Freiheit des Scliiilers in den Weg; beriicksichtigt sie aber 
die Indmdualitat, so ist es nicht blofi widerstrebendes Wollen und Nicht- 
^ollen, was sie zu brechen hat, sondern sie setzt im Schiiler positive 
Kraft und Anlage voraus zu dem, was er werden soli. Der kindliche 
Wille hat sich noch nicht gefestigt, er ist einer Menge von falschen Ein- 
fliissen ausgesetzt, die von innen und aufien kommen. Diesen ist ent- 
gegenzutreten; aber trotz Beschrankung der aufieren Freiheit ist die wahre



Freiheit iiber sich selbst zu retten und fest zu begriinden. Dabei darf 
die Zucht die entwickelnde und unterstiitzende Pflege der im Schiiler aufs 
Gute angelegten Krafte niemals iibersehen und vernachlassigen; was bei 
dem militarischen Zuge unserer Zeit nur zu leicht geschieht. Es gibt auch 
individuelle Naturrechte der Schiiler, die Achtung verdienen; Uniformierung 
gehort in die Kaserne, nicht in die hohere Schule.

33. Die Pflege des Gehorsams. Eigensinn. Ungehorsam. Epilog 
iiber Hóflichkeit. Grundlage aller Gesamtzucht und aller Disziplin ist 
der Gehorsam. Der Gehorsam ist die erste gute Lebensgewohnheit, 
die Vorbedingung aller anderen guten Gewohnheiten und der Anfang 
praktischer Lebensweisheit. Ais Goethe einst im Stammbuche seines 
kleinen Enkels Wolf die Worte las, die Zelter hineingeschrieben: „Lerne 
gehorchen!" bemerkte er lachend: „Das ist doch das einzige verniinftige 
Wort, was im ganzen Buche steht. Ja, Zelter ist immer grandios 
und tiichtig. . . Er ist genial und grofi und trifft immer den Nagel auf 
den Kopf.“ Goethe hat recht; wer den rechten Gehorsam hat, hat alles. 
Denn im Grunde ist Gehorsam ein Bediirfnis der Kindesnatur, ebenso 
wie das Bediirfnis nach Liebe in ihm liegt. Recht gliicklich und zufrieden 
fiihlt es sich erst dann, wenn diesem Bediirfnis Befriedigung gewahrt wird. 
Wer den Schiiler zu rechtem und echtem Gehorsam gewohnt, wer ihm 
diesen zur anderen Natur macht, hat den besten Teil der Zucht erreicht. 
Auch hier wieder mufl die vorbildliche Personlichkeit des Lehrers das 
Meiste tun. Wer strenge gegen sich selber ist, milde gegen andere, die 
er leiten soli, ist der richtige Mann; nicht aber der, der strenge gegen 
andere auftritt, sich selbst aber gehen lafit. Der Lehrer mul zeigen, 
dafl die innerhalb seiner Sphare ihm erteilten Befehle und die ihm ob- 
liegenden Pflichten nicht erfiillt werden, weil sie von auflen an ihn heran- 
getreten sind, sondern ais aus seinem Innern hervorgegangene oder im 
Inneren iiberzeugungsvoll verarbeitete Gesetze, dafl die eigene Beąuem- 
lichkeit hintangesetzt wird, dafl er nicht nur dem Willen des Yorgesetzten 
zuliebe vollzieht, was er tut, sondern in eines hoheren Herrn Pflicht 
und Auftrag steht und sein Tagewerk tut ais ein Diener hoherer Gesetze. 
Das verschafft ihm die wahre Autoritat, die nicht auf aufierlich ange- 
nommener und angeąualter Wiirde und auf angeąualter Bestimmtheit ruht; 
solche Autoritat g ibt er sich nicht, sondern er besitzt sie vermoge der 
inneren Kraft, die alles, was bei ihm in die aufśere Erscheinung tritt, 
seine aufiere Haltung, sein Auftreten, seine Stimme, seine Schiiler- 
behandlung, seine Pflichtenerfiillung und seinen Unterricht durchdringt, 
und die den bedeutsamsten Faktor fur die Gewinnung rechten Gehorsams 
bildet. Dabei wird nun vor allem Selbstbeherrschung und Leiden- 
schaftslosigkeit notig sein, dereń Fehlen, besonders bei jiingeren 
Lehrern, disziplinarische Schwierigkeiten aller Art verursaeht. Also 
ruhiges Blut und ruhiger Mut, der ohne Selbstiiberschatzung seines Er- 
folges sicher ist!

Fur die Erzielung des Gehorsams ist die A r t  des Befehlens von 
groSter Bedeutung. Grundfalsch ist es, Gehorsam durch Grunde erreichen 
zu wollen oder gar dadurch, dafl man dem Schiiler alles so angenehm
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wie moglich macht. Griinde verwandeln Gebot oder Verbot in Uberredung 
und gestatten Gegengriinde. Mit Gegengriinden wiirde aber der Schiller 
auf das Podium der Unterhandlungen riicken und sieli dem Lehrer gleich- 
stellen. Gehorsam schliefit Wahlfreiheit aus. Hat man etwas ais pada- 
gogisch richtig und notwendig erkannt, etwas wohl iiberlegt, dann mufi 
gehorcht werden. Auf den oberen Stufen kann man Befehl auch wohl in 
guten Rat umwandeln und Griinde durchblicken lassen; besser ist s auch 
hier, ohne weitere Umschweife und ohne breite Begriindung anzuordnen 
in kurzer und biindiger Form. Lange Reden iiber ethische oder utilitarische 
Motive sind vom Ubel. Der Schiller muli uberall fiihlen, dafi der Lehrer 
nur Yerniinftiges tut und anordnet. Hierauf griindet sich, wie die Wir- 
kung aller Zucht, so auch die Wirkung jedes Befehls. Stille Yoraussetzung 
bei jedem Befehl und bei allem Fordem von Gehorsam ist, dań der Schiller, 
wenn auch nicht sofort, so doch ani letzten Ende dasselbe fur verkehrt 
und richtig halt, was auch der Erzieher ais verkehrt und richtig aner- 
kannt hat. Der Schiller mufa die Uberzeugung oder doch ein Gefiihl dafiir 
haben oder allmahlich gewinnen, dafi sein ganzes Dasein vom Erzieher 
besser gefafit werde ais von ihm selbst und dafi der Lehrer iiberhaupt 
nichts Verkehrtes anordnen kann. Daraus erwachst nun fiir den Lehrer 
die Pllicht, dem Schiller solchen Glauben leicht zu machen. Er mufi vor 
allem alles vermeiden, wodurch er das Vertrauen des Schiilers etwa ver- 
scherzen kann. Dazu gehort unter anderem Bevorzugung einzelner, Un- 
gerechtigkeit bei Bestrafungen, Launenhaftigkeit, schneller Zorn, Leiden- 
schaftlichkeit und vor allem Nichtbeachtung dessen, was man den Schillera 
gebietet. Auf der anderen Seite sollte man alles iiben, wodurch man das 
Vertrauen der Schiiler sich erwirbt: Strenger sittlicher Ernst soli mit Liebe 
und Freundlichkeit sich verbinden, Riicksicht auf korperliche Gebrechen und 
geistige Schwachen der Schiiler sollen Anordnungen mafiigen; recht oft 
soli der Lehrer den einzelnen zeigen, dafi er sie kennt und weifi, wo 
jeden der Schuh driickt. Der Ton aller Anordnungen sei bestimmt und 
ruhig und trage das Geprage festen Wollens an sich. Schreien ist un- 
ubtig, da die Mannesstimme fiir das jungę Ohr wuchtig genug ist, auch 
°bne dafi sie sich iiberspannt. Wer schreit, kommt leicht in den Yer- 
dacht, ais ob er der Kraft seiner Anordnungen nicht recht traue und ais 
°b ihm die innere Sicherheit fehle. Der Ton bewahre daneben stets auch 
ein gewisses Wohlwollen und das notige Mafi von Freundlichkeit, nienials 
sollen Schroffheit und miirrisches Wesen Grundton sein. Unschadliche 
Jugendtorheiten weise man in milderer Form ab; denn Torheiten werden 
ja meist auch ohne Verbot zu rechter Zeit und in den richtigen Jahren 
abgelegt. Bei weniger ernsten Fragen geniigt auch schon die Form be- 
stimmten Wunsches oder eines billigenden und mifibilligenden Urteils oder 
auch nur ein Blick und Wink, in welchem die Zuversicht liegt, dafi der 
Schiiler sein Betragen in Ubereinstimmung mit den Wiinschen des Lehrers 
hringen werde. Man hangę seinen Befehlen auch nicht sofort Straf- 
androhungen an, da es doch ais etwas Selbstverstandliches erscheint, dafi 
Befehle auch ohne Drohungen erfiillt werden. Und Folgsanikeit aus Furcht 
vor Strafe ist nicht viel wert, da sie ja nicht aus dem Inhalt des Befehles
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heraus nur um der Sache willen erfolgt. Furcht vor Strafe erzeugt aufier- 
dem leicht Liigen und Yerheimlichung. Yor allem aber lege man in seine 
Befehle keine ubertriebenen Anforderungen an Anstand und Leistungs- 
fahigkeit. Man bedenke, da fi man unfertige Menschen vor sich hat, dereń 
Fehler ja nicht mit einem Małe beseitigt werden konnen, sondern nach 
und nach in bestandiger Hoffnung auf endliches Gelingen. Verkehrt ist 
es auch, bei Jungen, die ihren Korper noch nicht so in der Gewalt haben 
wie der gereifte Mann, jede unruhige Bewegung und jedes Schwatzen ais 
aus bosem Willen hervorgegangen anzusehen; das Fleisch ist eben noch 
schwach, wenn der Geist auch guten Willens ist. Rechte padagogische 
Kunst ubersieht auch einmal Kleinigkeiten und befiehlt vor allem nicht zu 
viel. Minima non curat praetor. So wenig Yorschriften und Regeln ais 
nur irgend moglich; lieber zu wenig ais zu viel; denn je mehr Yor
schriften, um so schwieriger werden sie behalten. Die meisten Dinge 
verstehen sich doch auch von selbst und brauchen nicht erst befohlen zu 
werden. Geschieht es doch, so vermengt man unwichtige mit wichtigen 
Dingen und darf sich nicht wundern, wenn’s schliehlich dem Schiller braun 
und blau vor den Augen wird von all den Befehlen, die auf ihn einstiirmen. 
Wer nicht zu viel befiehlt, kommt auch viel weniger in die miSliche Lagę, 
sich zu widersprechen. Und davor soli man. sich in allen Fallen hiiten; nur 
nicht heute erlauben, was man morgen verbietet, und nicht morgen ver- 
gessen, was man heute geboten oder verboten hat. Da der Zweck jedes 
Gebotes seine Ausfiihrung ist, so verfolge man diese mit aufśerster und 
unnachsichtlicher Konseąuenz und kontrolliere immer wieder, was befohlen 
ist. Was man aber nicht kontrollieren kann, lasse man lieber aus seinen 
Befehlen fort. Wohl uberlegte Anordnungen nehme man nicht wieder 
zuriick.

Dem Gehorsam gegenuber werden sich die verschiedenen Altersstufen 
verschieden benehmen. In den unteren Klassen wird das Verhaltnis von 
Lehrer und Schuler noch vertraulicher und patriarchaliseher Natur sein. 
Autoritat und Pietat fliefien ungewollt ineinander iiber. Falle von grobem 
Ungehorsam und Auflehnung sind hier fast ausgeschlossen; nur die kin- 
dische Yergehlichkeit und der E igensinn  der ersten Kinderjahre kann 
hier noch Schwierigkeiten bereiten. Jener Untugend wird gute Gewohnung 
abhelfen. Dem Eigensinn gegenuber wird man sehr geschickt verfahren 
mussen. Richtige Handhabung vaterlicher Gewalt sucht dem Eigensinn 
von vornherein vorzubeugen. Tritt er doch auf, so achte man zunachst 
wenig auf ihn, soweit es im Interesse der Gesamtdisziplin angeht und so- 
lange der Eigensinn sich nur ais voriibergehende Regung, nicht aber in 
ungehorsamem Handeln aufsert. Eigensinn friht, wenn er nicht beachtet 
wird, meist sich selber auf. Auf keinen Fali aber lasse man den unge- 
horsamen Eigensinn zu seinem Ziele kommen und den Eigensinnigen mit 
seinem Eigenwillen etwas ausrichten; sonst kniipfen sich an die Erreichung 
eigensinniger Ziele die allerbedenklichsten Folgen. Richten des Befehlenden 
Miene, Wink und ernste Mahnung nichts aus, so nehme man seine Zu- 
flucht zu dem patriarchalischsten und vertraulichsten Mittel strenger Zucht, 
zur Rutę, und wirke durch Priigel. Englands willenskundiger Padagoge
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Locke, der sonst ein grolśer Priigelfeind ist, preist gleichwohl Prligel ais 
bestes Mittel gegen den Eigensinn; seine Worte sind zu bezeichnend und 
belehrend, ais dalś man auch nur eines von ihnen missen mochte. „Hart- 
nackigkeit", so sagt er, „und eigensinniger Ungehorsam muS mit Gewalt 
und Schlagen bemeistert werden; dafiir gibt es kein anderes Mittel. Was 
man auch im einzelnen von seinem Sohne getan oder nicht getan haben 
will, man mu£ sicher sein, dafi man Gehorsam finde; in diesem Punkte 
darf es weder Nachsicht noch Widerstand geben; denn wenn es einmal 
zu einer Probe der Geschicklichkeit oder zu einem Streite zwischen euch 
kommt dariiber, wer Meister ist —  und dies ist der Fali, wenn du be- 
fiehlst und er sich weigert —, so mufit du unter allen Umstanden ge- 
winnen, koste es auch noch so viele Schlage, wenn eben ein Wink oder 
Worte nicht durchschlagen: es sei denn, dafi du fiir alle Zeit in Bot- 
mahigkeit gegen deinen Sohn leben wolltest. Eine kluge und freundliche 
Mutter aus meiner Bekanntschaft sah sich bei einer solchen Yeranlassung 
genotigt, ihre kleine Tochter an dem namłichen Morgen achtmal hinter- 
einander zu schlagen, ehe sie ihre Hartnackigkeit bemeistern und Folg- 
samkeit in einer sehr unbedeutenden und gleichgiiltigen Sache erlangen 
konnte. Wenn sie friiher nachgelassen und beim siebenten Małe mit dem 
Schlagen aufgehort hatte, so hatte sie das Eind fiir immer verdorben und 
durch ihre wirkungslosen Schlage die Widerspenstigkeit des Kindes nur 
bestarkt. Aber indem sie verstandigerweise beharrte, bis sie seinen Sinn 
gebeugt und seinen Willen fiigsam gemacht hatte, stellte sie ihr Ansehen 
schon bei der ersten Gelegenheit durchaus fest und erhielt immer nach- 
her von ihrer Tochter eine durchaus bereitwillige Fiigsamkeit und Will- 
fahrigkeit; denn wie dies das erste Mai war, so glaube ich, war es auch 
das letzte Mai, da fi sie schlug." Dies Beispiel kann uns vorbildlich sein. 
Wirksame Strafe zur Erzwingung von Gehorsam ist Woliltat; Strafen 
ohne Wirkung sind nutzlose Qualereien, Anlagekapitalien ohne jegliche 
Zinsen; wirkungsvolle Strafen aber gleichen Kapitalien, die gute Zinsen 
bringen.

Das patriarchalische und vertrauensvolle Yerhaltnis zwischen Lehrer 
und Schiller wird beeintrachtigt, wenn die Flegeljahre den Schiilern nahen. 
Wahrend dieser Zeit wird die Zucht zu halten sehwieriger. Denn in den 
Flegeljahren, d. h. in der Zeit beginnender Kritik, geht das naive Yerhalt
nis zwischen Pietat und Autoritat mehr und mehr verloren. Selbst die 
besten und tugendsamsten Schiller pflegen in diesen Jahren zu rasonnieren 
uber den Lehrer und Kritik an seinem Yerfahren zu iiben; deshalb ent- 
stammen Spitznamen meist dem mittłeren Boden der Schule. Sehr ener- 
gische Handhabung der Disziplin ist darum hier unumganglich notig. Mit 
peinlichster Sorgfalt achte hier der Lehrer auf sich und seine Pflichten 
und gebe ja keinen begriindeten Anlah zur Kritik. Ihr soli feste Mann- 
lichkeit bestimmt entgegenzutreten wissen. Wieder anders wird das 
Verhaltnis des Lehrers zu den Schiilern in den oberen Klassen. Hier 
werden hofliche Formen, in die sich bestimmte Anordnungen ja auch 
kleiden konnen, ihre gute Wirkung tun; man wende sie lieber etwas zu 
viel ais zu wenig an; denn das Alter, dem sie erwiesen werden, ist un-
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gemein empfanglich und dankbar dafiir. Es geschieht leider allzu oft, dafa 
der Ton den jungen Leuten gegeniiber, die doch bald volle Freiheit 
genieSen sollen, ein ganz verkehrter ist. Man behandelt sie wohl wie 
„dumnie Jungen" und wundert sich dann hochlichst, wenn sie wie 
solche sich betragen. — Kommt es auf den oberen Stufen infolge 
des falschen Freiheits- und Selbstandigkeitsgefiihls der Schiiler, das 
durch Fehler des Lehrers oder durch Mangel an Gesamtzucht oder zucht- 
vollem Gemeingeist irregeleitet ist, zu Konflikten, zu Ungehorsam  
oder zu Auflehnung, dann wird guter Rat teuer; schlechter Rat 
ist es, wenn man sofort zum consilium abeundi greift und Gewalt an- 
wendet, wo feinere und geschicktere Mittel das Schlimmste hatten ver- 
hiiten konnen. In allen solchen Fallen verfahrt der am kliigsten, der 
Konflikten, die sich im Keime zeigen, vorzubeugen versteht und der sie 
iiberhaupt gar nicht aufkommen laflt. Vor allem priife man sofort, ob 
nicht etwa ein Miflverstandnis vorwaltet, ob etwa ein Befehl oder eine 
Anordnung auch ganz angemessen war; ist das der Fali, so beseitige man 
Mifiverstandnis oder wandele Miflgriff zu geschicktem Griff, indem man 
das Ungerechtfertigte von der Anordnung abzieht, damit man um so be- 
stimmter und mit um so besserem Gewissen fordem kann. Aufriehtigkeit, 
wo man sich geirrt, schadet nimmer. Ferner priife man, ob man es etwa 
an notiger Riicksicht hat fehlen lassen, ob man die notige Selbstbeherr- 
schung gewahrt und berechtigte Entschuldigung auch zu Worte hat 
kommen lassen. Bei solchen Entschuldigungen lasse man es nie zu, dafl 
diese den Ton der Gegenrede oder Diskussion annehmen; falls der Schiiler 
doch in diesen Ton verfallt, breche man ab, um nach der Stunde weiter 
zu verfahren, am besten unter vier Augen. Auch halte man sich fern 
von Nachtragereien, von langen Scheltreden, von Spott und Neckereien 
und von Schimpfwortern, die in guter Gesellschaft nicht iiblich sind. Alle 
solche Dinge fordem die Jugend zu innerer Widersetzlichkeit heraus, die 
eben iiber kurz oder lang zu offenem Ausbruch kommen kann. Und dann 
— nicht zu empfindlich sein! Empfindliche Lehrer schaden sich und der 
Gesamtzucht der Schule ungemein, weil sie in jedem torichten und un- 
bedachten Worte oder in ungezogener Miene eines dummen Jungen 
Auflehnung gegen die Autoritat der Schule und ihrer Lehrer sehen, 
wahrend es doch nur jugendliche Unbedachtsamkeit oder gar Unbeholfen 
heit war. In Caesars Armee war nachst der Tapferkeit Gehorsam am 
meisten zu Hause, und doch durften die Soldaten iiber Caesars Glatze 
spotten. Man soli nicht aus jeder Kleinigkeit ein crimen laesae maiestatis 
magistri machen, sondern denken, dala man selber jung gewesen und es 
niemals bos gemeint hat, wenn man sich einmal ais Taps betrug. Nicht 
mit Kanonen nach Spatzen schiefien ist auch gute Regel fiir Erhaltung 
des Gehorsams und Wahrung der Autoritat. Tritt trotz alledem 
einmal Anmafiung, falsches Selbstgefiihl, Trotz und Frechheit so stark 
hervor, dali die Disziplin leidet und der Ubeltater Zuriickweisung und 
Strafe verdient, dann nehme man seine ganze Ruhe und Selbstbeherr- 
schung zusammen; am besten wird man mit frecben Gesellen, die sich 
gern vor ihren Genossen aufspielen, unter vier Augen fertig; da lenken
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sie leichter in die richtige Bahn ein ais vor der ganzen Klasse, wo 
ihnen Gelegenheit zur Grofltuerei nur zu erwiinscht kommt; auflerdem 
kann man Auge in Auge es besser erreichen, dań man den Siinder, 
der Strafe verdient, ais reuigen und nicht ais verstockten Siinder unter 
das Joch der Strafe schickt. Hilft aber alles niciit, ist es nicht mehr 
Woglich, allein mit dem Ubeltater fertig zu werden, oder nimmt der Un- 
gehorsam einen disziplinschadlichen Charakter an, so iiberlasse man den 
Schiller seinem Schicksal, d. h. dem Direktor und der Konferenz, die dem 
Schuldigen den richtigen Weg zeigen miigen, der im Notfalle aus der Anstalt 
hinausfiihrt. Unter allen Umstanden ist Ungehorsam verhiiten ratsamer 
als ihn heilen. Schulen und Lehrer, die jenes gut verstehen, haben guten 
G-eist; wo man’s nicht versteht, wo gar Auflehnung in grofierem Umfange 
vorkommt, da mogen die Behorden nach dem Rechten sehen, da miissen 
Verwaltungs- oder Polizeimaflregeln an die Stelle padagogischer Anord- 
nungen treten. Nur mit diesen hat es die praktische Padagogik zu tun; 
Polizeireglements hat sie nicht zu entwerfen.

Der Gehorsam wird wesentlich gestiitzt von dem guten Tonę, der in der 
Schule herrscht. Je mehr er von H oflich keit durchtrankt ist, um so leichter 
wird’s sein, gute Disziplin zu halten, da jedes Abweichen, jedes Nachlassen 
hoflichen Tones schon seine Wirkung iiben muf?,. Lehrer, denen Hoflichkeit 
eigen ist, wirken schon durch ein erstes ernstes Wort. Wer sich aber 
gewohnt hat, immer im Peldwebeltone zu sprechen, wird hinuntersteigen 
miissen in den Ton tieferer Dienstgraden; nach oben hin ist seinem Tonę 
der Weg versperrt. Gerade auf diesem Gebiete lassen sich doch manche 
Lehrer noch immer recht gehen in ihren wenig gewahlten Ausdriicken; 
sie sollten bedenken, dala selbst der flegelhafteste Tertianer vor einem 
wirklich hoflichen Lehrer seine aufgeblasenen Segel streicht, wahrend er 
volleren Wind bekommt, wenn man in seine Segel blast mit gleichartigem 
Windę. Zur Hoflichkeit den Schiilern gegeniiber soli doch auch die Er- 
wagung leiten, dab wir es liier noch mit einem schwachen, hilflosen und 
fiihrerbediirftigen Gesclilechte zu tun haben. Wie der Mann der Frau 
gegeniiber riicksichtsvoll und hoflich ist, gerade weil er der Starkere ist, 
sell auch der Lehrer seine sichere Position und sein Yerhaltnis der Uber- 
legenheit nicht mit grobem und rucksichtslosem Dreinfahren ausniitzen, 
sondern mit Anstand, feiner Form und Riicksicht. Es fordert das viel- 
leicht hie und da einen kleinen Kampf mit dem Selbstgefiihl, an welchem 
es ja dem Lehrer nicht zu fehlen pflegt, aber man kampfe nur diesen 
guten Kampf immer wieder; wo er gelingt, bringt er, wie jeder gute 
Kampf, auch meist Sieg und Erfolg. Deshalb fahre man allewege hoflich 
und fein sauberlich mit dem Knaben Absalom.

34. Die Pflege des Ordnungssinnes. Wert der Ordnung. Pflichten 
des Ordinarius (Klassenvorstandes). Klassenbuch. Arbeitsplan. Auf- 
gabenbiicher. Haus-, Zimmer- und Klassenordnung. Schtiler ais 
Klassenordner. Reinlicbkeit. Zeiteinteilung. Der Schuldiener.

Ordnung erhalt die Welt im grofśen, Ordnung erhalt auch die kleine 
Weltder Schule. Dah die Schule Ordnungssinn zu wecken, zu pflegen und zu
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entwickeln hat, dariiber herrscht kaum Meinungsverschiedenheit; nur halten 
die einen die Sache fur wichtiger ais die anderen; und es wird hier raehr 
in den Bereieh des Ordnungssinnes gezogen ais dort. Die Zeiten sind 
lioffentlicli fiir immer voriiber, wo Liederlichkeit der Formen ais Genialitat 
angesehen wurde; Ordnung auch im kleinsten und allerkleinsten gilt heut- 
zutage ais eine der schonsten Lehrer-, Schul- und Schiilertugenden. Es 
ist deshalb noch immer nicht notig, dafi man in kleinliche Pedanterie und 
Albernheiten verfallt, die denjenigen, der sie ausiibt, in knechtische Fesseln 
schlagen und ihm den Spott verniinftiger Leute zuziehen. Die rechte Ord
nung hiitet sich vor solchen Extremen, fiirchtet sieh aber nicht vor fal- 
schem Yorwurf der Pedanterie, wenn sie auf das Kleine und Kleinste im 
Organismus der Schule sorgend achtet. Denn aus scheinbar wertlosen 
Kleinigkeiten setzt sich Grofies zusammen; darin ist mit der Ordnung die 
Sparsamkeit verwandt, die ohne den Grundsatz, dafś viele Pfennige einen 
Taler machen, nicht bestehen kann. Wenn deshalb in diesem Kapitel die 
praktischen Anweisungen sieh scheinbar verlieren sollten in Kleinigkeiten, 
so halte man das dem Wesen der Ordnung zu gute. Es mag ja dem 
oberflachlichen und unkundigen Beobachter gleichgiiltig, unrichtig, pe- 
dantisch und lacherlich erscheinen, ob ein Schiiler hierhin oder dorthin 
seinen Namen auf die Arbeit setzt, ob er das Datum der Ablieferung 
richtig angibt oder nicht, ob sein Buch dieses oder jenes Format hat. Allein 
wer auf den Geist sieht, der dadurch erzeugt wird, dalii eines sich har- 
monisch zum andern fiigt, und wer die Abhangigkeit jeder sittlichen und 
asthetischen Erscheinung von kleinen und kleinsten Dingen versteht und 
wiirdigt, wer aus Erfahrung alle die Storungen kennt, welche diese kleinen 
unscheinbaren Yernachlassigungen bei der Masse der Schiller nach sich 
ziehen, der mufs es billigen und wertschatzen, wenn iiberall durch die 
Schule der straffe Geist der Ordnung geht, der nicht nur Staaten und 
Yolker grofis und machtig macht, sondern auch die Schule zu ersprieh- 
licher Arbeit fiihrt. Ordnung und Schonheit drangen mit Reclit auf treuen 
Ritterdienst; wer sich ihnen gelobt hat, mufl auch im kleinsten gehorsam 
sein. — Dieser Geist der Ordnung soli die personlichen Verhaltnisse des 
ganzen Lehrerkollegiums beherrsclien, dah ein jeder sich seiner Stelle freue 
und sie ausfulle. Hat der Direktor dem Ordinarius (Klassenvorstand) 
und den iibrigen Lehrern einen bestimmten Pflichtenkreis anvertraut, so 
yerkiimmere er nicht die Vollmachten, greife nicht mit direktorialen 
Zeichen und Wundern ein und lege sich nur dort ins Mittel, wo dieser 
oder jener die Grenzen iiberschreitet, die ihm sein Pflichtenkreis und sein 
Fach anweist, oder wo man ihm durch seine Unterschrift die Mitverant- 
wortung aufgeladen. Yor allem trefle er nicht ohne Beiziehung des Ordi
narius beziiglich eines Schiilers Entscheidungen, welche geeignet sind dem 
Ansehen des Lehrers Abbruch zu tun. Die wahrhaft ordnende Macht im 
Schulorganismus ist eben der tiichtige Ordinarius. Mitten hineingestellt 
zwischen Schiller, Eltern, Amtsgenossen und den Direktor, ohne irgend 
ein aufseres Zeichen der Macht, ohne auflere Wiirde und Rang, angewiesen 
gleichsam auf den guten Willen aller, soli er es allen recht machen. Er 
kann das nur, wenn Sinn fiir Ordnung und Harmonie auch bei den Mit-
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arbeitern vorhanden ist, wenn sie in dem Ordinarius nicht etwa empfind- 
bch den Yorgesetzten, sondern den primus inter pares sehen, dem eine 
Reihe von Geschaften der aufśerlichen Ordnung ais Vertrauensamt iiber- 
tragen ist, welche zur Regelung und Abkiirzung des Geschaftsganges einem 
hbertragen werden miissen, und der das Organ der Einigung aller Klassen- 
lehrer fur das Zusammenwirken in Unterricht und Erziehung bildet. Da 
gibt’s manehmal heikle Fragen zu losen, die viel padagogischen Takt er- 
fordern, besonders dann, wenn einer oder der andere Kollege da ist, der 

seiner Haltlosigkeit zum Spielball der angriffslustigen Jugend wird und 
des stetigen Beistandes des Ordinarius bediirftig ist, um ohne Storung 
unterrichten zu konnen. Hier mu 6 der Ordinarius geschickt eingreifen 
nnd seine Personlichkeit fiir des anderen Schutz liinstellen. Unter keinen 
Umstanden darf er den Schwachen preisgeben und in seinem Ansehen 
noch mehr schadigen, ais dieser ohnedies durch seine Hilf- und Haltlosig- 
keit gescbadigt ist.

Dem Klassenordinarius liegt vor allem die Pfliclit ob, Haus-, Schul- 
nnd Arbeitsordnung zu regeln durch das K lassenbuch, das Klassen- 
diarium, oder wie man’s sonst nennen mag. Dieses soli die Gemeinsam- 
keit vermitteln und die Beobachtungen der einzelnen Lehrer bestatigen 
oder berichtigen durch die Beobachtungen anderer. Die Rubriken werden 
eine gute Ubersicht bieten iiber die einzelnen Lehrstunden, das aufgegebene 
und durchgenommene Pensum, Yersaumnisse und Verspatungen und in den 
besonderen Bemerkungen iiber das Betragen, den Fleifs, die Aufmerksam- 
keit der Schiiler, soweit hier besondere Falle vorliegen, die Eintragungen 
notig machen. Diese Bemerkungen miissen sehr zuverlassig sein, weil sie 
Einfłufś haben auf das Schlulaurteil iiber den Schiiler, das doch gerecht 
und wohlbegriindet sein soli; sie sollen auch moglichst schlicht und niich- 
tern den Tatbestand bezeichnen, nicht aber allgemeine und subjektive Ur- 
teile enthalten. Mit allgemeinen Urteilen, zu welchen die tatsachliche Be- 
grundung fehlt, kann weder der Ordinarius noch die Konferenz noch der 
Direktor noch sonst jemand etwas anfangen; aufierdem erwecken all
gemeine Urteile zu leicht bei den iibrigen Lehrern, die doch auch Men- 
schen sind, bei denen semper aliquid haeret, Vorurteile, die dem Verurteilten 
unrichtige und ungerechte Behandlung eintragen. Solche allgemeine Be- 
uierkungen, die man vermeiden soli, sind unter anderem: N. N. war faul, 
War nachlassig, war ungezogen, unartig. Ganz leicht machen es sich aber 
solche Lehi’er, die die Verallgemeinerung auch auf den Begriff N. N. be- 
ziehen und eintragen: „Die ganze Klasse war unruhig, faul ete.“ Bei 
solchen Eintragungen fiiblt man sich versucht vor die Namensunterschrift 
des Eintragenden die Bemerkung zu setzen: „und ich auch!“ — Auch 
sollte bei solchen Bemerkungen moglichst GleichmafMgkeit angestrebt 
Werden. Es gibt Lehrer, die jede Kleinigkeit, welche durch einen kurzeń 
Blick, Wink oder ein knappes Wort zu erledigen ware, ins Klassenbuch 
eintragen; andere enthalten sich ganzlich der Eintragungen: das sind die 
Starksten und die Schwachsten; jene glauben sich etwas zu vergeben, 
Wenn sie Bemerkungen eintragen, sie mochten unter allen Umstanden den 
Ruhm unfehlbarer und tadelloser Disziplin sich wahren; diese mochten
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ihre Mangel und Blofśen nicht gern auch noch zu Papiere bringen und 
nicht der Welt verraten.

Zu guter Hausordnung gehort auch ein guter A rb e itsp la n . Das 
Grohe und Ganze jedes Klassenzieles ordnen ja die vorgeschriebenen Lehr- 
plane in den einzelnen Staaten. Doch auch im einzelnen ist genaue Ord- 
nung segensreich. Es ist gut, wenn im Anfange des Schuljahres Be- 
sprechungen und Yerabredungen stattfinden iiber das Ma fi der in den ein
zelnen Lehrgegenstanden zu fordernden Arbeiten und iiber das Mafś der 
Zeit, die jeder einzelne fur sein Fach und fiir seine Wochenstunden im 
allgemeinen in Anspruch nimmt; im allgemeinen! Denn bis auf Minutę 
und Sekunde kann man die Normalarbeitszeit nicht bestimmen; es wird 
heute einmal mehr, morgen weniger sein; aber das einmal festgesetzte 
Mafs darf nun und ninnner zu stark uberschritten werden. Dazu wird 
wieder das Klassenbuch im einzelnen seine guten Dienste tun. Wenn in 
diesem die Aufgaben, die fiir die nachstfolgenden Tage gestellt sind, immer 
vorgetragen werden, so kann sich der Ordinarius stets iiberzeugen, ob nicht 
Uberforderungen erhoben werden; er kann verstandig ausgleichen, wo es 
not tun sollte. Vor allem haben jene Arbeitsvoranschlage dafiir Sorge zu 
tragen, dafi die Ablieferungstermine der hauslichen Arbeiten nicht zusammen- 
fallen und daS auch die schriftlichen Schularbeiten (Kompositionen, Ex- 
temporalien, Probearbeiten oder wie man sie sonst in deutschen Schulen 
nennen mag) sich angemessen verteilen, damit ein jeglicher Tag seine 
eigene Plagę liabe. Gut und sorgsam gefiihrte Aufgabenbiicher der 
Schiiler werden die Arbeitsordnung stiitzen. Besonders auf jiingere Schfiler 
gebe man acht, dah sie genau eintragen; denn falsche Eintragungen 
konnen der Faulheit oder Uberanstrengung Yorschub leisten. Es ist des- 
halb eine menschen- und ordnungsfreundliche Gewohnheit, wenn in den 
unteren Klassen jeder Lehrer am Ende der Stunde nach dem Kommando: 
„Aufgabenbiicher heraus!" die fiir den folgenden oder einen der folgenden 
Tage gestellten Aufgaben klar und deutlich diktiert. Ist aber ein recht 
ungeschickter Knabe noch unter den Kleinen, dann ziehe man zu seiner 
Hilfeleistung einen guten Freund oder getreuen Nachbar heran.

Ordnung herrsche auch im Klassenzim m er, und der Ordnung geselle 
sich peinliche Sauberkeit zu. Wenn die Schiiler die Klasse betreten, haben 
sie sich auf ihre Platze zu verfiigen, die ihnen nach Rang und Wiirden 
oder nach aufieren Gesichtspunkten und Langenmah oder nach gesund- 
heitlichen Grundsatzen (Kurzsichtigkeit, Schwerhorigkeit) zugewiesen sind. 
Beim Eintritt des Lehrers haben sie sich von ihren Platzen zu erheben. 
Wollte man sich, wenn man sich zuerst am Tage sieht, mit einem geord- 
neten „Guten Morgen" begriihen, so wiirde das guter Disziplin nichts 
schaden. Wahrend des Unterrichts sollen feste Raumreihen vorhanden 
sein; die Korperhaltung sei anstandig: die Beine sollen nicht iibereinander 
geschlagen werden beim Sitzen, die Hande nicht in den Hosentaschen sich 
befinden oder unter dem Tische spielend sich beschaftigen. Rasche Kom- 
mandos miissen Ordnung schaffen, wenn etwas nicht so ist, wie es sein 
sollte. „Kopfe hoch!“, „Brust heraus!", „Haltung!", „Hande auf den 
Tisch!", „Yordermann nehmen!", „Richtung!" und ahnliche Ordnungsrufe



mogen ihre rasche Wirkung tun. Zu steife Haltung verlange man nicht, 
sondern man gestatte und empfehle geradezu gefalliges Anlehnen. Daf3 
die Schiiler reinlich sind, ist selbstverstandlich. Die docli fast in allen 
Schulen vorhandenen Wasserleitungen werden ja hier das Ihre tun, wenn s 
die Schiiler nicht zu Hause selber machen. Dafi auch alle Tische und 
Bankę reinlich gehalten werden, dah nicht auf Tische und Bankę ge- 
treten wird, dafi nicht Papier im Zimmer, auf den Gangen und auf dem 
Hofe herumliegt, sondern dafs es in geeignete Papierkasten geworfen wird, 
dah alle Utensilien auf ihren Platzen stehen, Kreide, Schwamme, Tafel- 
iappen nicht auf der Erde herumliegen, sollte eine praktische Padagogik 
ais selbstverstandlich iibergehen diirfen; aber wie oft findet man im Leben 
gerade da, wo etwas selbstverstandlich sein sollte, das Gegenteil; wie oft 
kommt man in Klassen, wo ein vollstandiges Tohuwabohu von Papier- 
schnitzeln, Brot- und Obstresten vorwaltet. Und zwischen dem allen 
kann man dann die schonsten Erorterungen iiber Horaz oder Goethe 
horen! In dieser Beziehung sollte der Schonheitssinn aller Lehrer pein- 
licher ais peinlicli sei. Der schonste Schmuck einer Schule ist Sauberkeit 
in jedem Eckchen, auch in jener stillen Ecke, die der Ordinarius getrost 
einmal inspizieren mag, um zu sehen, ob der Sinn fur Ordnung und Rein- 
lichkeit sich auch da geltend maeht, wo der Mensch nie von seinem 
Nachsten beobachtet wird. Dafi ebenfalls samtliche Hefte und Lehrbiicher 
so ordentlich seien wie moglich, bedarf keiner besonderen Bemerkung. 
Und doch muL die praktische Padagogik darauf hinweisen, dafi recht oft, 
auch ohne dafi ein grofimachtiges Zirkular des Direktors erscheint, jeder 
Lehrer ein recht wachsames Auge auf Schulbiicher und Schreibhefte der 
Schiiler habe. Denn es kommt leider noch imrner vor, dafś Lehrer, die 
sonst sehr tiichtig und klug sind, geradezu Scheuklappen anhaben ihrer 
Klasse gegeniiber, in welcher vom Ersten bis zum Letzten jeglicher seine 
Vokabeln im Schriftsteller iiber die fremden Worter schreibt und in 
welcher zahlreiche Praparationshefte oder Kladden im Gebrauch sind, die 
Wer weifi welchen geschriebenen Unfug enthalten.

Wie beim Hineingehen in die Klasse, so herrsche auch Ordnung beim 
Verlassen derselben. Das wilde Hinausstiirmen, das manche Lehrer sich 
gefallen lassen, ist nicht schon; in den unteren Klassen sollte nur bank- 
weise ausgetreten werden; auch in den mittleren, wenn sich die Schiiler 
nicht zu ziigeln wissen. — Vor dem Unterricht und wahrend der Pausen 
soli angemessene Ruhe und Ordnung in den Klassen herrschen; angemessen 
nenne ich aber nicht etwa Grabesstille; diese wiirde nur bei einer Herde 
von Duckmausern und ganz unjugendlichen Seelen fertig zu bringen sein. 
A.uf dem Schulhofe aber herrsche soviel Preiheit, ais sie nur irgendwie 
sich vertragt mit der Sicherheit der einzelnen; man lasse hier der Er- 
holungsbediirftigheit soviel Spielraum, ais nur moglich. und bringe die 
Jugend nicht um die heitern Schulminuten, die zwischen den Ernst der 
Schulstunden sich erąuickend einschieben. —  Ob man einen Ordner aus 
der Mitte der Schiiler vor dem Unterricht und wahrend der Pausen er- 
nennen soli, der an Stelle des Lehrers dasteht und die Namen der ganz 
besonders Ungezogenen auf die Tafel schreibt, dariiber sind sich die Pada-
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gogen noch nicht einig. Des Yerfassers unma&gebliche Meinung ist, dah 
es ohne solchen beaufsichtigenden Ordner gehen wiirde, wenn der Geist 
der Ordnung auch in den Pausen recht wach ware und nicht unter dem 
Zusammenhocken der ordnenden Krafte im Konferenzzimmer arg litte und 
wenn nur jeder Lehrer auf jeden ungewohnlichen Larm losmarschieren 
wollte, auch wenn er nicht gerade amtlich Aufsicht fiihrt. Aber Engel 
sind wir Lehrer nun einmal nicht; deshalb schwarmt mancher fiir ordnende 
Stellvertretung des Lehrers aus der Mitte der Schiller. Und da dem so 
ist, kann sich die praktische Padagogik — aber ohne besondere Schwar- 
merei dafiir — der Einrichtung der Ordner mit der Einschrankung zu- 
neigen, dah man aus der Not moglichst eine Tugend zu machen suche; 
man wechsle ab mit den Ordnern, damit nicht einer den Haft eines ganzen 
Vierteljahrs auf sich ladę; man mache ferner immer wieder die Schiiler 
darauf aufmerksam, dafs Anzeigen des Ordners nicht Angebereien seien, 
da ja doch allen im voraus bekannt gewesen, dali sie auf Anzeige sich 
gefaht zu machen hatten, falls ihr Betragen damach sei; man gebe dem 
Ordner auch die Pflege und Obhut iiber Schwamm, Kreide und Klassen- 
schrank, damit er nicht nur polizeiliche Funktionen, sondern auch die 
Wiirde eines Verwaltungsbeamten bekleide; wo Yerwaltung und Polizei 
in einer Hand liegen, ist immer mildere Praxis, ais wo nur Polizei ge- 
handhabt wird. Und vor allem sei man dem kindlichen Ordner gegen- 
iiber ein Mann und kein Kindskopf und behandele alle Anzeigen milde 
und wohlwollend, damit nicht der Mitscbiiler des Mitscliiilers Henkel- 
werde. Es kommt ja vor allem darauf an, dah immer, auch in den 
Pausen, der Geist der Ordnung iiber den Wassern sehwebe, damit diese 
nicht zu hoch wogen. Verwendet man also das Ordneramt mit Yernunft 
und Mah, so kann man mit dieser Einrichtung, die nun einmal an vielen 
Orten zur Uberlieferung gehort, ganz gut iiber den W eg kommen.

Ordnung herrsche auch in der Z eite in te ilu n g , in Anfang, Verlauf 
und Schlufi der Schulstunden. Ohne Nachsicht und Nachgiebigkeit soli 
man darauf halten, dah die Schiiler piinktlich im Unterricht erscheinen. 
Der Lehrer, der selbst ein Muster von Piinktlichkeit sein soli, ist zu gut 
dazu, um auf den Schiiler zu warten, und der geordnete Unterricht zu 
wertvoll, um durch unpiinktliche Schiiler bestandig gestort und aufgehalten 
zu werden. Aber auch nicht zu friih diirfen die Schiiler kommen, damit 
nicht eine Masse unbeschaftigter Schiiler unbeaufsichtigt zusammen sind 
und auf Unfug sinnen. Wer zu spat kommt, mag zur Strafe und zu ab- 
schreckendem Beispiel eine Weile an der inneren Klassentiire stehen 
bleiben; solche aber, die gegen Beschamung hartgesotten sind, fasse man 
kraftiger an; man lasse sie an jedem Morgen sich beim aufsichtfiihrenden 
Lehrer melden, 10 Minuten vor dem Unterricht, und gehe mit freiheits- 
beraubenden Strafen vor, wenn die Untugend nicht weichen will; vor allem 
aber forsche man, ob nicht die Unordnung des Schiilers Unordnung des 
Hauses ist. Denn Unpiinktlichkeit findet sich in den besten Familien heut- 
zutage im Ubermah, da die alberne Anschauung sich immer weiter ver- 
breitet, ais sei Unpiinktlichkeit etwas zum guten Ton Gehoriges. Dem 
piinktlichen Anfang soli aber auch Piinktlichkeit des Schlusses entsprechen,
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'veil es ein unbilliges Yerlangen an die Schiller ist, iiber das festgesetzte 
Mafa hinaus sie zu beschaftigen und sie an der fur die Gesundheit forder- 
lichen Pause zu kiirzen; aufśerdem ist es eine Unart und Unhoflichkeit 
Segen den nachfolgenden Lehrer, ihm ganzlich abgetriebene Schiller zu 
iibermitteln. Auch innerhalb der Stunden halte man auf gute Zeitein- 
feilung und vermeide jegliche Zeitvergeudung. Rasch und geordnet sollen 
die Biicher zur Stelle sein; ohne viel Zeitverlust soli die richtige Seite 
aufgeschlagen werden; die Fragen sollen in ruhigem, aber ununterbrochenem 
Tempo geschehen und die Antworten nicht zu lange auf sieli warten lassen. 
Auch lasse man sieh nicht verleiten zu Abschweifungen, die Zeitverluste 
mit sich fiihren. „Gebraucht der Zeit; sie geht so schnell von hinnen: doch 
Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen!"

Ein wiclitiger Helfer fiir Ordnungssinn, gute Zeiteinteilung und Rein- 
lichkeit ist der Schuldiener (Kastellan, Pfortner etc.). Er hat fiir Rein- 
lichkeit zu sorgen und fiir piinktliches An- und Ablauten der Stunden. 
Ida gediente Soldaten sich besonders zu dieser Stellung eignen und dazu 
auch — wenigstens in Preufien —  gern ausgewahlt werden, so darf hier 
an Stelle der Hoflichkeit, dereń der Direktor sich in allen Fallen zu be- 
fleifiigen hat, auch einmal militarische Gradheit herrschen, die sich aber 
m bescheidenen Grenzen zu halten und nicht denjenigen Lehrer, der etwa 
nicht Soldat gewesen ist, und Zivilisten iiberhaupt weniger wertschatzen darf 
ais Leute mit militarischer Bildung. Auch den Schiilern gegeniiber hat dieser 
Mann ais guter Geist der Ordnung geschickt zu walten; er mu fi wissen, 
daf3 er zur Leitung des Ganzen gehort und kann in dieser Eigenschaft 
auch einmal im Pluralis majestatis sprechen. Aber er zeige nicht jede 
Jugendeselei der Schiiler dem Direktor oder den Lehrern an, sondern melde 
nur das, was den Geist des Ganzen stort. Im iibrigen aber gehe er ais 
personifiziertes Pflichtgefuhl und gutes Beispiel durch die Gange des 
Schulhauses.

Vgl. Dir. Conf. XII Pommern S. 86 ff. — Weisungen zur Fiihrung des Schulamts an 
den Gymnasien in Osterreich ais Anhang zu den Instruktionen fur den Unterrieht. Zweite 
erganzte Auflage, Wien 1895.

35. Die Pflege des Wahrheitssinnes. Wahrhaftigkeit des Lehrers. 
Mertrauen und Mińtrauen. Behandlung des Zweifels. Die Liige; 
Schul- und Notliigen. Tauschungen; Falschungen. Die Untersuchung 
xon Vergehungen gegen die Schulordnung.

Eine der wichtigsten Pflichten der Schulzucht ist die Pflege des 
Wahrheitssinnes. Man konnte nicht ohne Erfolg die Entwicklung des 
Schulwesens und die Geschichte der Padagogik lediglich von dem Gesichts- 
Punkte aus schreiben, dah man den Wahrheitssinn, die Ehrlichkeit und 
die Zuverlassigkeit einer jeden Bestrebung auf dem Gebiete der Padagogik 
zum Ausgangspunkte seiner Erorterungen machte; man wiirde dabei zu 
dem Ergebnis kommen, dah es allemal dann um die Lehrkunst, um ihre 
•Jiinger und um die, die durch diese Kunst zu braven und tiichtigen Men- 
schen gebildet werden sollten, am besten gestanden, wenn der Geist der 
schlichten Wahrhaftigkeit das padagogische Tun und Leiden beherrschte,
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und dafi es da immer ubel hergegangen, wo Unwahrhaftigkeit, Halb- und 
Yiertelwahrheit oder die Phrase, die ja auch viel Unwahrhaftigkeit enthalt, 
die Padagogik und den Unterrichtsbetrieb an irgend einer Stelle oder an 
vielen Stellen beherrschte, ohne dafi diejenigen, welche sich beherrschen 
liefien, viel davon merkten.

Die Pflege des Wahrheitssinnes ist eine vornehme Pflicht im Schul- 
leben, weil sie am innigsten mit allen Fragen der Sittliehkeit zusammen- 
hangt und weil sie am kraftigsten Front maehen mufi gegen das Leben, 
das sich da draufien jenseits der Schulmauern abspielt. Nirgendwo er- 
heben sich so viel H indernisse fiir die Arbeit der Schule ais auf dem 
Gebiete der Wahrheitspflege. In der Familie, aus der der Schiller das 
Beste und das Schlechteste mitbringt in die Schule, herrscht nicht immer 
der Geist voller Wahrhaftigkeit; von den harmlosen, nicht gehaltenen 
Yersprechungen, unwahren Ausreden und konventionellen Liigen bis zu 
den bemantelten Tauschungsversuchen, unwahren Entschuldigungen bei 
Schulversaumnissen und der Eltern Freude iiber gelungene Schulliigen — 
welche Kette von abschreckenden Ziigen, die ja nicht iiberall sich findeu, 
die aber leider sehr zahlreich sind und die Wahrheitsliebe der Jugend so 
oder so beeinflussen. Daneben mufi der Einflufi des offentlichen und ge- 
sellschaftlichen Lebens seine bedenklichen Wirkungen ausiiben. „In keiner 
Forderung sind wir strenger gegen andere, nichts verlangen wir in ihrem 
Yerhalten gegen uns riicksichtsloser ais Wahrheit, offene Wahrheit; nichts 
kann uns mehr erbittern ais die Beobachtung, dafi wir belogen oder be- 
trogen sind, keinen verabseheuen wir mehr ais den Liigner, und in der 
Erziehung scharfen wir unsern Kindern nichts strenger ein ais die Wahr
haftigkeit; aber zugleich sind wir wieder in keiner Forderung milder und 
nachsichtiger gegen uns selbst, nichts erlauben wir uns leichter ais eine 
Liige, sei sie nun grób oder fein; nichts verzeihen wir uns selber und 
entschuldigen wir vor andern so gern ais eine Liige; nichts gibt uns sogar 
eine so hohe Meinung von unserer Uberlegenheit iiber andere ais eine 
geschickte Liige — kurz, in keinem Punkte sind wir iiberhaupt ein- 
stimmiger ais in der Anerkennung der Vortrelflichkeit und Notwendigkeit 
der Wahrhaftigkeit, und iiber keine Notwendigkeit setzen wir uns doch 
so oft hinweg wie iiber diese“ ( R i t t e r , Die Liige S. 1 ) .  Die Unwahrheit 
der abgeschliffenen Hoflichkeiten in den konventionellen Formen, die Unter- 
haltungsliige, die Ubertreibung, die pikante Erfindung, der Klatsch, die 
Schmeichelei, die Medisance, der Schwindel im grofien und kleinen, die 
Entenzucht der Presse — sie bilden die Signatur unserer Zeit, die viel- 
leicht in dieser Beziehung nicht besser und nicht schlechter ist ais andere 
Zeiten auch, die aber nur fabrikmafiiger und nervoser arbeitet und hastet 
ais die langsameren und dicknervigen Menschen der Vergangenheit. Alles 
das mufi auch auf Elternhaus und Schule einwirken. Dazu kommt, dafi 
die Forderungen an strenge Ordnung und strenge Pflichterfiillung seitens 
der Schule ais Uberforderungen vielfach angesehen werden, auch wenn 
sie noch so mafivoll sind, und dafi diese Forderungen mit dem Geiste 
der Unwahrheit von den Schulern pariert werden, die in um so sicherer 
Auslage sich befinden, ais die Massenerziehung die Kunst des Yerheim-
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lichens rasch verbreitet und ais die Schiller sieli gedeckt fiihlen durcli 
laute oder versteckte Zustimmung der Eltern.

Andern kann die Schule an allen diesen Dingen wenig oder gar 
nichts. Sie kann nur in unablassiger und unermiidlicher Gegenarbeit den 
Schaden sich entgegenstemmen und vor allem nur immer wieder die 
Frage sieli stellen: Was konnen die einzelnen Personlichkeiten, was kann 
die Unterrichtsweise, was kann Zucht und Erziehung tun, um in den 
fiaumen der Schule und in der Zeit, wo die Schiller unter dem Einflusse 
der Schule stehen, jeglichen Geist der Unwahrheit zu bannen?

Der Einfluh des Lehrers, das gute Beispiel vorbildlicher Personlich- 
keit wird auch hier wieder das Meiste tun. Wir konnten hier, wie 
manche Padagogik das tut, ein Musterbild von Tugenden entwerfen, dem 
nichts an Gottahnlichkeit mangeln wiirde; aber alles, woraus Fleisch und 
Blut Menschen formt, wiirde dem Bilde fehlen. Ob solche Mustermenschen, 
die das Erhabensein iiber jeglichen Affekt und jeglichen Menschenfehler 
m sich verkorpern oder zu verkorpern vorgeben, solche Muster hochster 
Tugendhaftigkeit wirklich tiefe und erspriefiliche Wirkungen auf die jungę 
Welt, die der menschlichen Beziehungen, die auch der freundschaftlichen 
Annaherung so sehr bedarf, auszuiiben imstande waren, ist sehr zu be- 
zweifeln. Mustermenschen pflegen kalt zu lassen, weil sie aus fremder 
und kalter abstrakter Welt und aus den olympischen Hohen des ethischen 
Egoismus zur Jugend sprechen. Das schone Wort Goethes: „Hier bin ich 
Mensch, hier darf ich’s sein“ nehme der Lehrer nur getrost mit hinein 
ais Wahlspruch ins Schulzimmer und fasse das Wort in dem schonen Sinne, 
dafś er sich einfach, natiirlich und ungezwungen gibt, ohne es an be- 
standiger Selbstzucht und Selbstpriifung fehlen zu lassen. Dann wird es 
am richtigen Gegenton nicht fehlen. Dann wird Offenheit und Yertrauen 
hiiben gleiche Tugenden driiben wachrufen. Schlichte Wahrhaftigkeit 
walte im ganzen Wesen, die es ernst meint mit allen Pfiichten und ernst 
mit der Hingabe des Herzens, das in Freundlichkeit und Wohlwollen sich 
aufśern soli.

Da gibt es nun eine ganze Anzahl padagogischer M ifsgriffe, 
die zu meiden sind; zunaehst die lieb lose  Behandlung und iiber- 
mafsige Strenge. Diese Untugenden erzeugen unwahrhaftigen Sinn; 
der Schiller fliichtet sich vor Lieblosigkeit und unbarmherziger Strenge 
hinter die Liige und schiitzt sich durch dieses einzige Mittel, das ihm zu 
Oebote steht, — denn Opposition darf er nicht machen — vor jener Yer- 
kehrtheit. „Der Drohblick des Erziehers treibt ins Siindengarn der Liige“ 
ist ein Wort voll tiefer Wahrheit. Wir konnten von englischer Erziehung 
lernen, die die Liige nicht wie der deutsche Pennalismus erzeugt. Dort 
halt jugendliche Frische, unbefangene Daseinslust, Kraftgefiihl und Mut, 
Selbstandigkeit und Selbstvertrauen die Liige fern und loekt die Wahrheit 
herbei. Man gebe deshalb soviel Freiheit, ais die Massenerziehung unserer 
Schulen es irgendwie zulafit. Und wo sich etwa in der Miene des Sehiilers 
2eigen sollte, dah er sich zu streng und ungerecht behandelt fiihlt, gebe 
man Gelegenheit zu bescheidener Aufierung nach der Stunde; man wird 
gute Friiclite erzielen und der Wahrheit und Ehrlichkeit die Bahn frei
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machen. Allerdings werden das nur Lehrer konnen, denen die Wiirde 
nicht so locker sitzt, wie ein schlecht passender Hut, den jeder Lufthauch 
auf die Gasse werfen kann. Zu unbarmherziger Strenge gehort auch das 
widerwartige Nachtragen, das abgetane Fehltritte immer wieder vorhalt 
und den Jungen zu einer Yerzweiflung treibt, die mit der Notluge sieli 
naturgemafa verbinden m u i Furcht vor Strafe — an sich schon eine 
Quelle der Unwahrhaftigkeit — wird, wenn iibermaSige Strenge nach- 
tragt und Strafen hauft und steigert, um so gewisser ins Netz der Liige 
treiben. Wer lieblos bestraft wird, legt die Unwahrhaftigkeit nicht ab; 
er wird nur schlauer in Zukunft sein, um dem tyrannischen Magister mit 
besserem Erfolge sein Schnippchen zu schlagen.

Sodann ist U nw ahrhaftigkeit, P arte ilich k e it und Inkonse- 
quenz des Lehrers eine reiche Quelle, aus der zur Jugend unwahrhaf- 
tige Gesinńung und unehrlicher Sinn hinuberfliei3t. Grobe Unwahrhaftig
keit kommt ja selten oder nie vor; die praktische Padagogik kann sie 
dem Disziplinarverfahren iiberlassen. Aber Eitelkeit, Prahlerei, Phrasen, 
Renommieren, Grofatuerei, falcher Nimbus ist doch im Lehrerstande so 
gut vertreten wie in anderen Berufsarten. Zur Unwahrhaftigkeit gehorfs 
auch, wenn der Lehrer mehr auf aufeeren Schein ais auf wahres Yerdienst 
hinarbeitet, wenn er in Gegenwart des Yorgesetzten oder bei Revisionen 
etwas vorreitet, was er im gewohnlichen Unterricht nicht so zu geben 
pflegt. Allerdings tragt der Lehrer hier nicht allein die Schuld, sondern 
auch die Vorgesetzten — Direktoren, Schul- und Ministerialrate —  die, 
besonders wenn sie zum ersten Małe erscheinen, der Meinung sind, in ihrer 
hohen Gegenwart seien nur Musterlektionen angebracht, so etwas wie 
padagogischer Kaviar und andere Delikatessen, nicht aber schlichte Haus- 
mannskost, die aufier anderen gesunden Nahrwerten auch den des Wahr- 
heitssinnes in sich tragt. Dafs Revisionen nicht zur Vorfuhrung von 
Paradepferden und zur Schadigung des Wahrheitssinnes verleiten und da6 
die offentlichen Priifungen, die in Preufien abgeschaift sind, nicht zu leeren 
Komodien werden, dazu sollte jeder an seinem Teile mit sorgen.

Einen Mangel an echter- und rechter Wahrheitsliebe verrat es im 
Grunde auch, wenn der Lehrer sich nicht hineinzuversetzen vermag in 
die kleinen Geister, dereń Jugend die Tugend und Weisheit erfahrener 
Manner nicht immer fassen kann, oder wenn er sich nicht hineinversetzen 
will. Dieses Herablassen zu jugendlicher Fassens- und Willenskraft, dieses 
schone Hineinversetzen in seiner eigenen Jugend Tage, in denen man noch 
ein rechter Jungę, vielleicht ein recht dummer Jungę war, hilft iiber 
manche crux paedagogica hinweg, weil man richtige Mittel doch nur dann 
findet, wenn die Voraussetzungen richtig sind, und weil nichts besser die 
Schuler in den Bannkreis des Lehrers zieht, ais wenn dieser seine „Pappen- 
heimer" kennt genau so, wie sie sind.

Schlimme Folgen fur das wahrhafte und redliche Verhaltnis zwischen 
Lehrer und Schuler tragt P arte ilich k e it des Lehrers, der etwa den Sohn 
des reichen Kommerzienrats oder des Landgerichtsprasidenten anders be- 
handelt ais den Sohn des schlichten Handwerksmannes oder den gut bean-
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lagten und dadurch i'eich gesegneten Schiller mit Wohlwollen und Freund- 
lichkeit beschenkt, den weniger begabten armen Schelm mit Veraclitung 
und schlechter Behandlung straft. Fur die Gerechtigkeit haben Kinder 
einen feinen Sinn; diese sichert die Liebe bei den Schillera weit mehr ais 
selbst Giite und Nachsichtigkeit; deshalb sollte jeder Lehrer angstlich be- 
dacht sein, streng rechtlich und redlich zu verfahren, um den Geist der 
Wahrheit zu pflegen. Unreell und wahrheitsgefahrdend ist es auch, wenn 
Inkonseąuenz in der Behandlung der einzelnen Schiller und der je- 
weiligen Falle herrscht, wenn der Lehrer ein schwankes Rohr ist, wenn 
er in guter Laune anders straft und lobt ais in schlechter und leichte 
Falle heute schwer und morgen leicht, schwere Falle bald so, bald so 
einschatzt. Die Konseąuenz ist eine merkwiirdig einflufireiche Macht in 
der Erziehung; fehlt sie, so fehlt die Achtung, die der Schiller vor den 
Befehlen des Lehrers haben muli; wo sie vorhanden, macht sie Eindruck 
ais Ausflub eines entschiedenen Charakters.

Und nun zum Yertrauen, das zwischen Lehrer und Schiller in 
schoner Wechselwirkung herrschen soli. Fiir das Vertrauen in der Schule 
sei folgender Grundsatz maLgebend: Wenn wir die Schiller nur nehmen, 
wie sie sind, so machen wir sie schlechter; wenn wir sie behandeln, ais 
waren sie, was sie sein sollen, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu 
bringen sind. Dabei kann unverstandiges Vertrauen allezeit ferngehalten 
werden. Denn allzu vertrauenssełige, gutmiitige und leichtglaubige 
Lehrer, die sich in ihrer onkełhaften Giite jeden Baren aufbinden lassen, 
den die erfindungsreiche Jugend einfangt, schadigen den Wahrheitssinn, 
besonders wenn sie in ihrer Yertrauensseligkeit bei schriftlichen Arbeiten 
der Schiller in der Klasse, anstatt Wachsamkeit zu iiben, die Zeitung 
lesen oder sonstige Allotria treiben; wenn sie der Unwahrhaftigkeit gegen- 
iiber nicht mit der ethischen Wucht der Abwehr auftreten, die jeglicher 
Unredlichkeit gebiihrt, mag sie heifśen und aussehen, wie sie will. Vor- 
sicht im Vertrauen ist also notwendig; aber noch notwendiger Vorsicht 
im Mifitrauen, das iiberall Gespenster sieht, wo keine sind. Da halt man 
auf blofien Yerdacht hin einen Jungen fiir den Anstifter eines Yergehens, 
der mit diesem gar nichts zu tun hat, stempelt einen armen Burschen, 
der aus purer Angst irgend eine Faselei oder Dummheit begangen, sofort 
zum „abscheulichen Liigner", halt den, der irgendwie stockend seine Lek- 
tion aufsagt, fiir faul und unprapariert und unterstellt dem anderen, der 
Grutes geleistet, er scheine mit fremden Kalbern zu pfliigen. Die richtige 
Art in der Schule ist ein gesunder Optimismus, der die Augen offen halt 
und dem Grundsatze huldigt: Quivis liabeatur bonus, donec probetur malus. 
Pessimismus aber erzeugt bedenkliche Schulkrankheiten, unter denen jede 
Offenheit dahinsiecht. Wer keinem glaubt, iiberall Liige und Unredlich- 
keit wittert, nirgendwo an reelle Bedienung glaubt, auch wenn ihm das 
Beste ehrlich geboten wird, darf sich nicht wundern, wenn der Teufel 
der Unredlichkeit, den er bestandig an die Wand gemalt hat, sieli schlieL- 
lich verpflichtet fiihlt, zu erscheinen und wenn die Schiiłer sich fiir be- 
ręchtigt lialten, „dem Argwohn die Liige nachzuliefern". Solche Pes- 
simisten, die gar kein vertrauliches Yerhaltnis aufkommen lassen, konnen



ganze Jahrgange von Schulern, die bisher redlich ihres Weges gegangen 
waren, in eine falsche Richtung bringen. — Und so konnte man noch 
eine ganze Fiille von Einzelheiten auffiihren, in denen padagogischer Takt 
Vertrauen erwecken und Taktlosigkeit Mifitrauen saen kann. Man ver- 
halte sieh v-or allem den Angebereien von Schulern gegeniiber zuriick- 
haltend; es sind nicht gerade die besten und lautersten Charaktere, die 
iiber ihre Mitschiiler unaufgefordert dem Lehrer etwas zutragen; man sei, 
wie schon gesagt, mit der Einrichtung der Ordner, wo dieses einmal zur 
Uberlieferung gehort, vorsichtig; man mache auch nicht einen Schiller 
zum eigenen Henker, indem man ihm sogenannte Strafzettel oder Arrest- 
mitteilungen an seine Eltern iiberbringen lafit oder Unterschriften unter 
scblechte Arbeiten einfordern lafit. So stark sind Schiller noch nicht, dafi 
sie das Urteil, das iiber sie gefallt ist, selbst vollziehen und wie Sokrates 
den Schierlingsbecher kalten Blutes trinken. — Wie ganze Jahrgange 
durch den Geist des Mifitrauens verdorben werden konnen, so kann anderer- 
seits richtiges Yertrauen den Ehrgeiz in den Dienst des guten und ver- 
trauensvollen Geistes stellen; wir denken hier nicht an den Ehrgeiz des 
einzelnen. Denn starkę Entwicklung des Ehrgeizes bei einzelnen hat 
immer das Bedenkliche an sich, dafi er bei sonst nicht gefestetem Cha
rakter in Auge- und Liebedienerei ausarten kann und da fi er durch Her- 
vortun vor den Genossen in eine gewisse vereinsamte Stellung gerat, die 
dem guten Geiste des Ganzen nicht zum Vorteil gereicht. Wir denken 
vielmehr an den Gesamtehrgeiz, den Gemeinsinn, den guten Klassengeist, 
den rechten esprit de corps, den der Lehrer fur sich und fur die Wahr- 
heit zu gewinnen trachten mufi. Er mufi streben die Mehrzahl, wo es 
sich um Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit handelt, auf seine Seite zu be- 
kommen. Man schiitze nicht vor, so etwas sei undenkbar; wer tiefer 
hineingeblickt hat in diese oder jene Klasse, wo guter Geist waltete, halt 
solche Zustande fiir wohl gestaltbar, besonders wenn aufier padagogischen 
auch didaktische M ifigriffe aller Art fern bleiben.

Ihrer gibt es leider viele. Der schlimmste ist, den Schiller durch 
Uberforderungen und Uberbiirdung dem Gebrauche unehrlicher Hilfen ge- 
radezu zuzutreiben und ihn zu zwingen sich mit unwahren und unred- 
lichen Mitteln zu wehren im Kampfe gegen den unverniinftigen Lehrer. 
Schlimm ist, dafi gerade die pflichttreuen Schiller, die doch nun einmal 
leisten wollen, was geboten wird, auf die Seite des unwahren Geistes 
treten, wahrend die weniger pflichttreuen Schiller einfach nicht erledigen, 
was von ihnen verlangt wird, und so gewissermafien das bessere Teil 
erwahlen; denn sind sie auch faul, sie bleiben doch wahr. Im Interesse 
der Wahrheit hutę sich deshalb der Lehrer, dafi nicht zu viele Arbeiten 
auf einen Tag gehauft werden, dafi die Aufgaben nicht zu umfangreicli 
gestellt werden. Besonders das letztere kommt noch viel zu haufig vor. 
Wie viele repetieren denn in Wahrheit das aufgegebene Pensum, wenn 
dieses so umfassend gegriffen ist, dafi es ein Schiller gar nicht bewaltigen 
kann, wenn unbarmherzig ganze grofie Kapitel aus der Religion, Geschichte, 
Sprachlehre und Mathematik auferlegt werden? Wer treibt denn in Wirk- 
lichkeit von den Schulern genau und ordentlich fremdsprachliche Privat-
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lekturę, wenn der Lehrer ein unverniinftiges Mafi fordert? Noch schlimmer 
aber liegen die Dinge, wenn zum nicht zu bewaltigenden Umfang unver- 
standener Inhalt sich gesellt, wenn die Aufgaben der Fassungskraft der 
Schiller nicht angepafit sind. Dahin gehoren die gar nicht oder doch sehr 
schwer zu losenden mathematischen Aufgaben und Rechenaufgaben, die 
mehrere Stunden Arbeit in Anspruch nehmen, die zu schwierige Lektiire 
fremder Schriftsteller, die zu hoch gegriffenen Aufsatzthemata. Man soli 
bei derartigen Aufgaben die Schiller iiberall in einem solchen Mafie unter- 
stiitzen, dafi alle normalen Kopfe die Aufgabe zu losen vermogen, fur die 
Besseren und Tiichtigeren wird es noch immer ein Mehr zu arbeiten geben, 
so dafi Raum fiir den Fliigelschlag hoher lliegender Seelen doch noch 
genug vorhanden ist. Heute sind allerhand Hilfsmittel, besonders die 
Ubersetzungen fremder Schriftsteller, so verbreitet, dafi mit einfachem 
Yerbot nichts geniitzt ist; man wird vielmehr die Lust am eigenen, selb- 
standigen Schaffen, die jedem einigermafien beanlagten Schiller von Natur 
innewohnt, anregen miissen; zu eigener Arbeit wird sich trotz aller Hilfe, 
die man gibt, immer noch genug Gelegenheit bieten. Ganz besonders un- 
wahr ist der Geist, der vielfach bei dem Betriebe des deutschen Aufsatzes 
waltet. Der Lehrer verlangt da Selbstgedachtes und Selbstempfundenes 
von blutjungen Schiilern und bedenkt nicht, dafi vieles von dem, was er 
selber zu bieten vermag, gar nicht einmal eigenes Wachstum, wirklich 
selbsteigener Besitz an Gedanken und Empfindungen ist, sondern nur 
Reproduktion von Gedanken, die er selber auf langerem Lebenswege er- 
fahren oder sich anstudiert hat, und Wiederholungen von Empfindungen, 
die er hier oder da von anderswoher sich anempfunden hat. Man priife 
sich selber doch immer recht ehrlich; dann wird man ehrlicher in seinen 
Anforderungen gegen die Schiller sein. Wer lange Zeit den deutschen 
Unterricht in einer obersten Klasse erteilt oder Schriftstellerlektiire be- 
trieben hat, wird immer milder in seinen Anforderungen, immer vorsich- 
tiger in seinen Anleitungen werden: er heimst dafiir den Vorteil ein, 
Walirheit und selbstandigere Leistungen zu bekommen und Schaffenslust 
bis zu einem Mafie zu wecken, dafi kaum geahnte Erfolge sich zeigen, 
die aus ehrlicher und wahrhafter Arbeit spriefien.

Noch ein anderer Mifigriff ist zu meiden: Der Schein sei nicht 
prachtiger ais die Wirklichkeit. Es kann vorkommen, dafi dem Lehrer 
diese oder jene Einzelheit entfallen ist, dafi er einmal etwas nicht weifi, 
sich nicht auf etwas besinnen kann oder dafi er, dessen Gedachtnis ja 
vielerlei beherbergen mufi, etwas aus der Erinnerung verloren hat. Dann 
bekenne er offen und freimiitig sein Nichtwissen und suche ja nicht mit 
Ullgenauen Angaben oder verkehrter Auskunft den Schiller abzuspeisen 
oder gar mit rechthaberischer Unfehlbarkeit den Schiller abzutrumpfen. 
S° etwas racht sich bitter, wahrend Offenheit das ehrliche Yerhaltnis und 
das Vertrauen zwischen Lehrer und Schiller nur befestigen kann.

Und dann noch eine andere Klippe, an welcher (besonders in den 
oberen Klassen) der Wahrheitssinn Schaden łeiden kann. Fiir Mathema- 
tiker und Naturwissenschaftler, die mit ihren strengen formalen Gesetzen 
gefeit gegen den Zweifel sind, gibt es diese Klippe nicht, wohl aber fiir



den Religions, Geschichts- und Deutschlehrer, dem, wenn anders er offene 
und ehrliche Schiiler vor sich hat, der Zw eife l begegnen mu6 in diesen 
oder jenen Fragen, die von jeher Probleme des ringenden Menschengeistes 
gewesen sind und so lange bleiben werden, ais die Menschheit den Prozeb 
des Werdens und der Weiterentwicklung durchzumaehen berufen ist. Soli 
man nun etwaiger Kritik oder etwaigem Zweifel des jungen Menschen 
gegenuber sich abweisend verhalten oder soli man darauf eingehen und, 
falls dieses bejaht wird, wie hat man sich bei seiner Belehrung zu ver- 
halten? Yor allem sei man in seiner eigenen Weise zu sprechen, in der 
Wahl der Worte und in der Auswahl des Stoffes vorsichtig; man gebe 
moglichst nur das, wo Zweifel wenig oder gar nicht herrschen, wo die 
besten Geister der eigenen Nation oder fremder Kulturvolker im Grunde 
sich einig gewesen. Man tue auberdem bei Leibe nicht den Ereignissen, 
Charakteristiken, Motiven, Ursaehen und Folgen, in maiorem dei gloriam 
mochte ich sagen, Gewalt an, sondern halte sich einfach und bescheiden 
und urteile nicht zu subjektiv und nicht immer in ethischer Absicht, wo 
Absicht gefiihlt wird und verstimmt mach en mu fi. Hat man so zunachst 
das Seinige getan, dann furchte man sich nicht, wenn der stille Zweifel, 
der sich im Schiiler so oder so einmal regen mufi, zum offenen Ausdruck 
kommt. Man verlange vor allem aber die Bescheidenheit im Ausdruck, 
dereń man selber sich befleifiigt, und gehe auf den Zweifel ein mit einem 
Ausblick auf das Problem, das nicht gelost werden kann, das aber gerade 
ais Problem dem Wahrheitsstreben weiterer Generationen vorbehalten 
bleibt. Und wenn man dabei an das schone Lessingsche Wort erinnert, 
da fi in Gottes rechter Hand die volle Wahrheit liegt, die dem Menschen 
nicht bestimmt ist, und in seiner Linken, die dem Menschen sich darreicht, 
der Zweifel, und an den Jiingling zu Sais, der zur Wahrheit vorzudringen 
suchte durch Schuld, d. h. durch vorwitziges Uberschreiten einer verbotenen 
Wahrheitsschwelle, so wird man den richtigen Weg wandeln und das 
jungę Gemiit mit dem Gedanken beruhigen, dab es sich mit seinen Zweifeln 
in edelstrebender Menschen Gemeinschaft befindet. — Man hutę sich auch 
vor der fa lschen  Phrase, die der Wahrheit keinen Nutzen bringt, be- 
sonders vor der patriotischen Phrase, die das eigeneVolk mit hohem Lob 
berauchert und die falschen Patriotismus grofizieht, der unserer Zeit mehr 
eigen ist, ais wir gemeiniglich denken, der an fremden Nationen nur das 
Schlechte sieht und vor eigener Tiire zu kehren sich nicht verpflichtet 
fiihlt, weil hier, wie patriotische Gemiiter glauben, gar kein Kehricht liege. 
Kurz — man sei einfach, wahr und klar und lasse vor allem den gefahr- 
vollen Grundsatz nicht aufkommen, dafi der Zweck in der Padagogik den 
Gebrauch unwahrer Mittel heilige. Dann kehren wir zuriick zu den 
schonsten Tagen schlichter Humanitat, die auch uns, den Kindern einer 
realen Zeit, nicht iibel anstehen und jedenfalls gut bekommen wird, weil 
mit ihr der Geist der Wahrheit eng verbunden ist.

Halt man so seine eigene Person, die Erziehungsmittel und die 
Unterrichtsweise immer in strenger Zucht schlichter Wahrhaftigkeit und 
strenger Ehrlichkeit, so werden besondere Ermahnungen zur Wahrheits- 
liebe nicht viel mehr notig sein; jedenfalls labt man diese bei festlichen
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Gelegenheiten besser unterwegs und fahrt mit ihnen nur da einher, wo 
wirklich einmal ein Fali grober Yerletzung der Wahrheit vorliegt. Dann 
spare man aber auch nicht — „die Worte“ mochte ich nicht sagen 
den vollen Ausdruck kraftiger Entriistung, tiefen Zorns und herben Grams 
iiber einen Schiiler, der sich an dem Besten, was eine Schule an inneren 
Werten besitzt, vergangen oder versiindigt hat. — Wo nun Unwahrhaftig- 
keit in irgend einer Form sich aufsert, wo Liige oder Trug sich zeigt, 
kommt es auf die richtigen Mittel und das richtige Verfahren an, um 
zunachst den Einzelfall geschickt aus dem Wege zu raumen und den Ubel- 
tater zu bessern, um dann aber auch aus dem Einzelfall keinen weiteren 
Schaden fiir die Gesamtheit erwachsen zu lassen. Yor allem stempele 
man nicht alles gleich ais grobe Liige, was allerdings Unwahrhaftigkeit 
ist, was aber nicht den schlimmsten Namen verdient. Bei ganz jungen 
Knaben spielt die Phantasieliige eine grofie Rolie. Sehr lebhafte Kinder, 
besonders die nervosen, an denen unsere Zeit nicht ganz arm ist, sind 
vielfach nicht imstande, in jedem Augenblicke sich vollstandig zu ziigeln 
und die Grenze zu ziehen zwischen Einbildung und Wirklichkeit. Sie 
wollen nicht tauschen, sondern werden selbst getauscht durch ihre zu leb
hafte Phantasie, die beim Kinde alle Hindernisse kiihn iiberspringt und 
die noch an der Wirklichkeit herumdichtet, ohne recht zu merken, da fi 
sie dichtet. Solchen Phantasieflunkereien gegeniiber mufi man mit vielem 
Feingefiihl verfahren. Die Schule darf sie nicht dulden, auch nicht wie 
eitle Mtitter oder eitle Vater sie beschonigen; sie darf sie aber auch nicht 
bestrafen ais grobe Liigen; nur da wird kraftiger eingegriffen werden 
miissen, wo Prahlsucht, Eitelkeit und starker Trieb, interessant zu er- 
scheinen und Neues zu sagen, sich allzu bedenklich regen und wo dem 
Phantasieliigner jede Harmlosigkeit abgeht. Auch bei grofieren Schiilern 
ist Aufschneiderei, Ubertreibung und Renommage nicht selten. Man ver- 
weise ihnen solche Untugenden, und, sollten sie immer wiederkehren, so 
lasse man den Siinder Gellerts „Der Bauer und sein Sohn“ vor ver- 
sammelter Klasse deklamieren; wenn er selber eingestehen muli: „Der 
Hund war nur so grofi, wie alle Hunde sind“ , so wird er sich hiiten vor 
dem zweiten Małe. Ais eine Abart solcher Ubertreibungen, die gerade 
im Schulleben sehr haufig sind, mufi man die Liige ansehen, welche Selbst- 
gefalligkeit und Selbstgerechtigkeit erfindet. Es kommt vor, dah der 
Schiiler sich zu Hause iiber ungerechte Behandlung durch den Lehrer be- 
klagt, da6 er Mi&helligkeiten, die in der Schule vorkommen, zu seinen 
Gunsten darstellt und schonfarbt, etwas verschweigt, was strenger Wahr
heit gemafi nicht hatte verschwiegen werden diirfen, und etwas hinzufiigt, 
w&s der Wirklichkeit nicht entspricht. Diese halbwahren oder gar un- 
Wahren Geschichten finden leider bei Eltern rasch Glauben, und die Ver- 
teidigung des armen Jungen folgt sofort, wenn zur Leichtglaubigkeit noch 
ein ąuantum satis Affenliebe sich gesellt. Kommt zu der Selbstgerechtig
keit des Schiilers der Trotz hinzu, der einmal aufgestellte falsche Be- 
hauptung unter allen Umstanden aufrecht erhalten will, dann greife man 
riicksichtslos zu und gehe scharf ins Gericht; man mul aber unbedingt 
sicher sein, daiś man es mit jenen Untugenden zu tun hat.



„Eine der haufigsten Arten der Unwahrhaftigkeit ist die N otliige, 
welche dazu dienen soli, aus einer selbstverschuldeten Yerlegenheit zu 
befreien und von sich oder andern einen Nachteil abzuwenden. Kommt der 
Sehiiler zu spat, hat er irgend etwas vergessen, eine geforderte Aufgabe 
versaumt, hat er dem Hang zum Spiel die Arbeitszeit geopfert, so ist der 
Unwahrhaftige gleich mit halbwahren Ausreden oder aus der Luft ge- 
griffenen Entschuldigungen bei der Hand. Ist in den Schulraumen irgend 
ein Unfug veriibt worden, so greift nicht nur der Tater zur Notliige, 
sondern auch der unbeteiligte Schuler wird auf die Frage des unter- 
suchenden Lehrers nicht selten wider seine bessere Uberzeugung antworten: 
„Das weifi ich nicht. “ . '. . Diese Solidaritat ganzer Klassen in der Ver- 
dunkelung oder pflichtwidrigen Yerschweigung der Wahrheit ist ein trau- 
riges Symptom der Yerkiimmerung des Wahrheitssinnes. Die Notliige ist 
ferner die gewohnliche Begleiterin des Ungehorsams gegen diejenigen Yor- 
schriften, welche das Verhalten des Schiilers aufierhalb der Schule regeln 
sollen. Hat derselbe z. B. gegen das Verbot des Wirtshausbesuches ge- 
fehlt, so wird er selten durch ein olfenes Gestandnis der Wahrheit die 
Ehre geben. Haben Aussichten und Sophismen keinen Erfolg, so hilft er 
sich durch direktes Ableugnen. Bei ihm gilt ais Grundsatz: si fecisti, 
nega! Sind mehrere Sehiiler beteiligt, so wird nach gemeinsamer Verab- 
redung die Wahrheit verdunkelt oder verheimlicht. Nirgends im Schul- 
leben tritt die Liige raffinierter, dreister und hartnackiger auf, ais wenn 
sie sich hinter die Masse verstecken und auf verschwiegene Complicen 
rechnen kann. Jeder Schulmann weih, welches Gewebe von Liigen und 
Abliigen eine Disziplinaruntersuchung enthiillt, mit welcher schlauen Doppel- 
ziingigkeit der Verdachtige auszuweichen, das Vergehen zu beschonigen 
oder ganz in Abrede zu stellen versucht. Die Verblendung und Begriffs- 
verwirrung geht in solchen Fallen soweit, dafi die Liige sogar zur Ehren- 
sache gestempelt, das Bekenntnis der Wahrheit ais Yerrat und Feigheit 
gebrandmarkt wird. Alle heimlichen Zusammenkiinfte und Vereinigungen 
bergen in sich die Gefahr, dafi Unwahrhaftigkeit in ihnen die Oberhand 
gewinnt. In den sogenannten Konstitutionen verbotener Schiilerverbin- 
dungen wird die Liige geradezu den Mitgliedern zur Pflicht gemacht.0 
(Dir. Conf. IX. S. 4 und 5.) Zu diesen Verlegenheits-, Not- und Gebot- 
liigen gesellt sich nun noch die ganze Schar der Sim ulanten- und 
D riickerliigen , wie sie in jeder grohen Gemeinsamkeit, welche strenge 
Pflichterfiillung fordert, so besonders in Armee und Schule, stark gras- 
sieren. Wie werden da Leib-, Kopf- und andere Schmerzen hervorgesucht 
und Familienereignisse erschwindelt, um dem Unterricht und seinen 
Pflichten sich zu entziehen. Hier gehen die Schuler einen ungemein 
sicheren Weg, weil sie wissen, wie schwer es dem Lehrer ist, Tauschung 
von Wahrheit zu scheiden. Dazu kommt noch das verbreitete Unwesen 
von Tauschungsversuchen, FalsGhungen und Unterschleif, Abschreiben 
hauslicher Arbeiten von Mitschiilern, Absehen beim Schulextemporale, 
Vorsagenlassen, Benutzung von allerhand Pfuschzetteln oder Biichern, mit 
denen geschickt unter oder iiber dem Schultisch manovriert wird — kein 
Gebiet ist so fruchtbar wie dieses, keines wird so sehr von buchhandle-
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rischer Spekulation in hafilicher Weise ausgenutzt und leider auch vom 
Elternhause nicht selten unterstiitzt. Dafi auch Falschungen von Zeug- 
uissen und Entschuldigungszetteln vorkommen, Unterschlagungen von Mit- 
teilungen an die Eltern, die diesen durch die Post zugehen, ist eine be- 
tnibende Tatsache, die jeder Schulmann kennt. Dafi nun die aufgezahlten 
Arten von Unwahrhaftigkeit nicht alle zusammen an einem Ort zu- 
summenstromen, dafi sie nicht in jeder Schule in gleichem Mafie vor- 
handen sind, dafi hier die Verhaltnisse besser liegen ais dort, dafi an 
uianchen Schulen die Falle bosartiger Yerlogenheit und grober Tauschung 
verbaltnismafiig selten sind und nur'die leichteren Falle sich zeigen, ist 
‘len betriibenden Eindriicken gegeniiber eine einigermafien trostliche 
Wahrheit.

Wie ist nun diesem unwahren Wesen am besten beizukommen? Die 
Antwort ist nicht ganz leicht. Yor allem gilt’s immer wieder den Grund- 
satz zu beherzigen, dafi auf dem Gebiete der Wahrheitsliebe Krankheiten 
verhiiten weit leichter ist ais Krankheiten heilen. Eine Liige schleppt 
Zebn andere nach sich. Wo erst in einer Klasse oder in einer Schule 
Falle von Unwahrhaftigkeit sich bedenklich mehren, da mag Direktor und 
Lehrerkollegium ernste Priifung halten, ob nicht Mifigriffe, wie sie im 
Vorhergehenden geschildert sind, die Hauptschuld tragen und ob nicht 
durch Abstellung jener Mifigriffe weiterem Umsichgreifen des tJbels ge- 
steuert werden kann.

Auch die Art, wie man bei Vergehen gegen die Schulordnung U nter
suchung anstellt, sollte Mifigriffe von sich fern halten. Es ist eine 
nicht wegzuleugnende Tatsache, dafi hier nicht selten Ungeschicklichkeiten 
begangen .werden, die Schiiler, Elternhaus und Publikum geradezu zu- 
sammentreiben miissen zum Komplott gegen die MaSregeln der Schule. 
Man untersuche nicht mit untersuchungsrichterlicher oder polizeilicher 
Lieblosigkeit, sondern mit dem Bewufitsein, dafi im Verhaltnis des Lehrers 
zum Schiiler, auch zum verlorensten, ein gutes Stiick vaterlichen Wohl- 
wollens stecken soli. Man vermeide es, auf blofien Verdacht hin Be- 
schuldigungen auszusprechen; man zwinge auch nicht die Liige auf, indem 
®an barsch einher fahrt, wild tobt, sich schon vorher in den heftigsten 
Ausdriicken iiber den Tater ergeht und bereits droht, dafi exemplarische 
Strafe folgen werde. Wer das tut, setzt in Furcht, schiichtert ein und 
yeranlafit geradezu zum verhangnisvollen „Nein“ , das so schwerwiegend 
lsL dafi er fast nie weggeraumt wird. Denn wer einmal die Unwahrheit 
gesagt hat, wenn auch aus Ubereilung, ist schwer zur Umkehr zu bringen; 
die Weiche war eben von vornherein falsch gestellt, der Zug lauft auf 
*leni Strang der Liige, auf welchen ihn die Untersuchung selbst geleitet. 
Auch stelle man sich nicht, ais wiifite man alles; das ist auch eine Liige 
Und, wer sich ihrer bedient, heiligt seine unlauteren Mittel nie und 
Uunniermehr durch den guten Zweck. Am sichersten und erfolgreichsten 
Verlauft die Untersuchung unter vier Augen mit warmer Eindringlichkeit 
und vertrauenerweekendem Ton, der die Wahrheit fordert um der Wahr- 
Eeit willen. Solche Untersuchungen unter vier Augen gelingen besser, 
'Ved der falsche Stolz und Ubermut der Liige, der vor der Klasse und
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den Kameraden an Kraft gewinnt, dort, wo man in der Stille Auge in 
Auge dem Schiiler nahe gegeniiber sich befindet, bedeutend an Kraft ver- 
liert und in Demut der Wahrheitsliebe sich wandelt. Auch diese „niedere 
Tatigkeit" kann ihre Weihe erhalten durch den sittlichen Ernst und die 
Noblesse der Untersuchung. Diese Noblesse — es sei einmal klar heraus- 
gesagt — soli lieber friihzeitig auf weitere Untersuchung verzichten und 
ein Yergehen unentdeckt seinem Schicksale und der Zukunft iiberlassen, 
ais sich in die Gefahr begeben, Untersuchungsmittel anzuwenden, die auch 
nur den Schein unnobler Gesinnung und unedler Art an sich tragen. Man 
troste sich in diesem Falle lieber mit dem Gedanken, dafi Gottes Miihlen 
langsam, aber trefflich klein mahlen und dab iiber kurz oder lang das 
Vergehen so oder so seine Siihne findet. Aulśerdem argere man sich 
nicht und halte auch nicht den Schulern zornerfiillte Moralpredigten ais 
Einleitung der Untersuchung; man fiigt damit dem Schaden, den die Schule 
bei unentdeckten Yergehen zu tragen hat, noch der Ubeltater und ihrer 
Spiebgesellen Freude und Spott hinzu, die zu neuen Untaten anstacheln, 
wahrend das stille Hinnehmen einer vorlauflgen unabanderlichen Tatsache 
doch etwas unheimlich Warnendes in sich tragt, das seine Wirkung haben 
wird. Nicht empfiehlt sich bei unentdeckten Vergehen —  es seien denn 
Sachbeschadigungen, die ersetzt werden miissen — die ganze Klasse fiir 
den einen Frevler zu strafen; denn Schuldlose mitzustrafen widerstreitet 
dem Gerechtigkeitssinn zu stark; man bedaure in diesem Falle lieber offen 
vor der ganzen Klasse, dafs das Vertrauensverhaltnis zwischen Lehrer und 
Klasse durch das unentdeckte Vergehen einen Rifś erhalten, dessen Heilung 
man der Zukunft und der Klasse anheimgibt. Der Angeberei bei Unter- 
suchungen Vorschub zu leisten, vermeide man; es entsteht zu leicht liebe- 
dienerische Heuchelei; auch ist die Feindschaft aller Mitschiiler fiir alle 
Zukunft dem Angeber gewifś. Anders liegen die Dinge nur, wo wirklich 
emporende Dinge, die den sittlichen Geist und die ganze Ordnung der 
Schule zu untergraben drohen, vorgekommen sind; hier fordere man auf 
zur Anzeige des Missetaters, da Nichtanzeige die Mitwisser auch mit- 
verantwortlich machen wiirde. —  In allen Fallen aber frage man auf ein- 
faches „ja“ hin und nicht auf Ehre und Gewissen oder gar auf Ehren- 
wort. Wer seine Schiiler gewohnt, schlecht und recht das schlichte Ja 
zu sprechen, wird erreichen, dafi bei der Wahrheit ihnen nie die Zunge 
schmerzt.

Vgl. R it t e e , Die Luge nach ihrem Wesen und ihrer piidagogischen Behandlung, Leer 
1863. —  Dir. Conf. XII Pommern. — Dir. Conf. IX Rbeinprovinz.

36. Der Wert von Belohnungen; Anerkennung und Lob. Wenn 
die in der Schule behandelten Lehrgegenstande durch die Art ihrer Be
handlung und ihres Inhalts eine so fesselnde und bildende Kraft hatten, 
dafi jeder andere Anreiz unnotig ware, wenn die Freude an stetiger Pflicht- 
erfiillung das Gefiihl der Schiiler befriedigen wiirde und wenn damit Fleih, 
Gehorsam, Ordnungsliebe und der Geist der Wahrheit herrschte ais natiir- 
licher Ausflufs guten Unterrichts und schlichter Teilnahme fiir die Sache, 
so wiirde man besonderer Mittel zur Herstellung des Fleifies und guter 
Zucht nicht mehr bediirfen, sondern die Personlichkeit des Lehrers und
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die Sache selber in ihrer reehten Behandlung wiirden geniigen. Da aber 
leider die Schule von solcher Yollkommenheit noch weit entfernt ist, da 
gerade heutzutage eine grofie Menge von Schiilern niclit dem eigenen 
Triebe, sondern der Not der Berechtigungserwerbungen gehorchend zur 
Schule kommt und mehr denn je bestandigen Antrieb notig bat, so wird 
es besonderer Erganzungen, besonderer Mittel, besonderer Gewichte be- 
dilrfen, um das Uhrwerk im richtigen Gang zu halten. Den guten Worten 
stellt vielfach der bose Wille und sonstige Schwache des Fleisches argen 
Widerstand entgegen, der zu brechen ist durcli besondere Krafte.

Weichliche und philanthropische Zeiten kaben durch eine Art von 
»Bestechung von innen“ die Torę des bosen Willens sich Sffnen und durch 
belohnungen wirken wollen. Diese Zeiten sind gottlob vorbei. Mit 
Zuckerbrot, Meritentafeln, in die jede gute Tat eingeschrieben und einge- 
zeichnet wurde, mit Ordensbandern, Ehrennamen oder Pramien schafft 
unsere Zeit gar nicht mehr oder doch nur an ganz vereinzelten Stellen 

und sie tut recht daran. Denn Belohnungen wirken leicht auf die- 
jenigen stillen Naturen, die leer ausgehen und doch vielleicht wiirdiger 
gewesen ais andere, die sich hervortun, recht nachteilig und nieder- 
driickend. Bedenklich sind sie also deshalb, weil sie in vielen Fallen 
das richtige Ziel verfehlen. Auch ist bei aller Yorsicht und Gewissen- 
haftigkeit der Lehrer vor Tauschung nicht siclier; er kann die Sehuler 
gar nicht bis in die Tiefen der Seele hinein beobachten und nicht die 
Beweggriinde des Fleifies und guten Betragens auf ihren wahren Wert 
uberall priifen.

So sehr alles das auch gegen Belohnungen spricht, so sollte man 
doch mit einer anderen Art von Belohnung nicht so sehr kargen, wie es 
in unserer bureaukratischen und militarisch angehauchten Zeit zu leicht 
geschieht, wir meinen mit Anerkennung guter Leistungen, mag diese 
Anerkennung nun bestehen in der freudigen Stimmung des Lehrers, die 
er der Klasse offen zu erkennen gibt ais eine Folgę erfreulicher Beob- 
achtungen, oder in ausdriicklicher Zustimmung, in unumwundenem Lob, 
Beifall und in Beweisen des Vertrauens. Das kann dem einzelnen, der 
ganzen Klasse, auch wohl einmal der ganzen Schule Freudigkeit, Kraft 
and arbeitsmutige Stimmung geben, die von unschatzbarem Wert zu sein 
pflegt. Nie aber sollen Lob und Anerkennung, in welcher Form sie auch 
auftreten, dem falschen Ehrgeiz Vorschub leisten, der ohne Wahl in den 
Mitteln und gleichgiiltig gegen alles, was wirklichen Wert verleiht, 
lediglieh nach fremdem Lobe trachtet, selbst wenn er dasselbe unter 
'^chadigung anderer erreichen sollte, der immer damach strebt, der erste , 
wunn auch nicht gerade der B este im besten Sinne zu sein. Lob und 
■Anerkennung diirfen dem Sehuler nicht ais ein Zweck erscheinen, fur 
welchen Fleifi oder Betragen die Mittel waren, sondern sie mogen nur ais 
Folgen eines gliicklich erreichten Zieles und ethischer Selbstiiberwindung 
auftreten. Deshalb mui man sparsam und mai3voll im Loben sein; aber 
â an soli die Sparsamkeit nicht mit dem Geize verwechseln. Da6 heut
zutage in der Schule yerhaltnismafiig wenig gelobt, aber viel gestraft 
wird, ist eine Tatsache. Da fi die Strafe im Yordergrund des Interesses
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steht, Anerkennung und Lob aber nicht, beweist jede Padagogik, be- 
weisen die Yerhandlungen der Direktorenkonferenzen, beweisen viele Lehrer, 
die mit Strafen nie, mit Lob bestandig kargen; das beweist auch der erste 
beste Kandidat, der zu unterrichten anfangt und der eher nach Strafvoll- 
ziehung lechzt und nach den verschiedenen Arten der Strafen fragt und 
sich umschaut ais nach irgend einer Art der Belohnung. Diese Tatsache 
hat ihre schlechten und ihre guten Griinde. Zu hohe Anforderungen, 
unrichtig gewahlter Mahstab, Ungeschick, Mangel an Anregung, wenig 
instruktive Methode, starker Trieb zu examinieren und zu fordern, 
schwache Neigung unverdrossen einzuiiben und zu fordern — das alles 
beeintrachtigt die Leistungen der Schiiler und verhangt dennoch Strafen. 
Auf der anderen Seite aber ist zu bedenken, dah viele Schiiler nicht 
einmal das Notwendigste tun oder, wenn sie et was leisten, keine Be
lohnung verdienen. Denn woher stammen die Leistungen? Wenn aus 
guter Begabung, dann ist das schon eine Belohnung, die nicht noch 
potenziert zu werden braucht; nur da ist Belohnung angebracht, wo sich 
dem Talente Fleifi, guter Wille, Ausdauer und Pflichttreue zugesellen. 
Aber auch bei Beurteilung des Fleifses kann man nicht immer seiner 
Sache sicher sein; denn die feine Grenzlinie zwischen Fleih und spielender 
Fahigkeit des Talents ist nicht immer zu unterscheiden. Wo weniger 
Begabte gute Leistungen zeitigen, mochte demnach Anerkennung sehr an
gebracht sein. Aber auch hier erheben sich Schwierigkeiten. Es ist, be- 
sonders in grohen Klassen, nicht immer mit Sicherheit zu beurteilen, was 
eigener Kraft, was fremder Hilfe entsprungen ist. Selbst bei Beurteilung 
dessen, was man vor sich hat, bei Anerkennung der Aufmerksamkeit geht 
man nicht immer sicher. Denn der lebhafte Schiiler, der sein Auge nicht 
immer gerade auf den Lehrer richtet, kommt schlechter weg in der Be
urteilung ais der Phlegmatikus, der mit offenen Augen schlaft und doch 
einen vertrauenerweckenden Eindruck macht. Und der Augendiener, der 
dann gerade zur Hand ist, wenn’s der Lehrer bemerkt, steht sich ebenso- 
gut oder besser noch ais der gleichmahig Achtsame, der auch dann bei 
der Sache ist, wenn’s der Lehrer nicht gerade bemerkt. — Am wenigsten 
Zweifel scheinen bei der Beurteilung des Betragens obzuwalten. Und 
doch ist auch hier ein Lob, selbst bei musterhafter Schulfuhrung, nicht 
immer angebracht; denn es ist eine nicht wegzuleugnende Tatsache, 
dafś Musterknaben der Schule im Hause grofie Schlingel an Einbildung 
und hochfahrendem Wesen sein konnen und dań in solchen Fallen das 
Haus unter dem Lobe der Schule geradezu leiden kann und der Gelobte 
ebenfalls.

Doch, wenn auch manche Erwagungen und Erfahrungen zur Yorsicht 
beim Loben mahnen, soli man doch nicht zu angstlich sein und sich nicht 
irre machen lassen, auch wenn man einmal sich getauscht hat; man be- 
folge vielmehr den schlichten Grundsatz, da& jeder Arbeiter seines Lohnes 
wert ist. Lohn und Lob bewirken ja auch nicht nur die Forderung des 
Betrogenen, sondern auch die Anfeurung aller iibrigen; und es ist gut, 
wenn schon der heranwachsende Mensch mit dem Gedanken bekannt und 
befreundet wird, dafi all unser Tun von entsprechenden Folgen begleitet



ist- Oberster Grundsatz also bei allem Loben sei: Dilige aurearn medio- 
critatem; man lobe und zoile Anerkennung oline Riicksicht auf besondere 
aubere Yerhaltnisse des Schiilers; reich und arm, hoch und niedcig sei 
gleich geschatzt. Sodann lasse man die Veranlassung eines Lobes, d. h. 
den Wert einer Leistung, und den Nachdruck des Lobes in richtigem Ver- 
haltnis' stehen und passe das Lob der individuellen Art des Schiilers und 
dem besonderen Falle an und schlage ja nicht alles Lob iiber einen Leisten, 
indem man fur aufterlich gleiche, innerlich aber ganzlich verschiedene 
Dinge denselben „Lobstrich“ erteilt. Suum cuiąue, nicht idem cuique. 
Auch wird der Schiller der unteren Klassen mehr des ausdriicklichen 
Łobes bediirfen ais der der oberen, da jener in grofierer Unsicherheit des 
Urteils iiber sich lebt ais dieser; namentlich aber wird man schiich- 
ternen und der Aufmunterung bediirftigen sowie auch in sichtlicher Besse- 
pnng begriffenen Schiilern verdientes Lob niemals vorenthalten diirfen. 
Dagegen halte man bei Schiilern, die leicht in falschen Ehrgeiz verfallen, 
necht zuriick. Vor allem aber soli dem Lobe das rechte herzliche Wohl- 
wollen und die sichtbare Freude des Lehrers innewohnen, nicht aber alberne 
Sprodigkeit, die miirrisch und makelnd lobt und zwei Schritte der Ein- 
sehrankung zuriicktut, wenn sie drei Schritte des Lobes vorwarts getan 
hat. Solcher Angstmeier des Lobens gibt’s aber unter den Schulmannern 
mehr, ais man gemeiniglich glaubt. — Die Form en des Lobes werden 
dem taktvollen Lehrer in geeigneter Auswahl zu Gebote stehen. Zuvor- 
derst kann die ganze Stimmung des Lehrers ein Lob fiir einzelne und 
fur die Gesamtheit sein; darin liegt — nebenbei gesagt — eine ernste 
Mahnung, dali durch andere Erwagungen ais durch gute und in der Sache 
liegende Griinde man sich nie verstimmen lassen soli. Weiter kann ein 
schlichtes Zeichen, eine Andeutung durch Miene, Wink oder Kopfnicken 
oft mehr sagen ais lange und breite Lobreden und Preisung; nirgendwo 
hat beredtes Schweigen so sehr Goldeswert ais beim Lobe. Wahlt man 
aber Worte zum Lobe, so seien sie knapp und frei von jeglicher Weit- 
schweifigkeit; sie mogen ungesucht, rechtzeitig, unmittelbar bei gegebener 
Veranlassung vom Herzen zum Herzen sprechen. Dab auch der Direktor 
nicht nur zum Tadeln und zum Schelten in die Klassen kommt, dah er 
bei seinem Hospitieren nicht nur norgelt, sondern auch ermutigt, sollte 
selbstverstandlich sein, weil es von tiefgehender Wirkung ist. Bei offent- 
lichen Schulfeierlichkeiten, bei denen das Publikum zugegen ist, zu loben 
oder zu tadeln ist unpassend und verletzend. Schulen sind keine Gerichts- 
sale und keine Tierschaustatten. Ganz verwerflich ist endlich der Mechanis- 
mus des Lobstrichsystems ais statistischer Untergrund von grofieren Be- 
lobungen, die dem Hause summarisch mitgeteilt werden in Brief oder auf 
dem Zeugnis. So etwas soli nicht gezahlt, sondern gewogen werden und 
in passendem und angemessenem Worte, nicht in oder und durftiger Zahl 
zum Ausdruck gelangen.

37. Die Strafe. Strafzwecke. Grundsatze beim Strafen. Straf
arten. — Das Wahre, Gute und Vortreffliche ist einfach; deshalb wird 
Belohnung, Anerkennung und Lob stets in einfachen und wenig wechseln- 
den Formen sich geben. Das Irren aber und die Yergehungen, die fladel
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und Strafe hervorrufen, sind hochst mannigfaltig. Daher wird die Zabl 
der Formen des Tadels und der Strafe die des Lobes iiberwiegen und 
demgemafe auch das Kapitel iiber die Strafe einen weiteren Umfang an- 
nehmen ais das iiber Anerkennung und Lob. Aber auch deshalb soli eine 
praktische Padagogik der Strafe ausfuhrliche Besprechung widmen, weil 
Strafen allzuleicht sich unnotig haufen und das menschliche Irren auch 
hier so mannigfaltig ist, daS es mannigfaltig er Abmahnnng und Warnung 
vor allzuhaufigen Strafen dringend bedarf. Vielen jungen und auch leider 
manchem alteren Lehrer erscheint die Strafe ais das wichtigste und wirk- 
samste Erziehungsmittel, wie die Arzte friiherer Tage und die Kurpfuscher 
unserer Zeit in der Materia medica das Heil der Welt und unserer Kranken 
erblicken, wahrend es doch naturgemaher ware, zunachst nachzusehen, 
ob nicht im Kranken selber Kraft- und Gesundungsmittel fur den Heilungs- 
prozefi vorhanden sind. — Dariiber, ob Strafe n otw en d ig  sei oder nicht, 
ist die theoretische Padagogik noch nicht zu einem ganz reinen und 
einheitlichen Ergebnis gekommen, auch dariiber nicht, welche von den 
durch Herkommen geheiligten Zw ecken , namlich der Wiedervergeltungs-, 
der Siihne-, der Abschreckungs- oder der Besserungszweck in der Schul- 
strafe mehr oder wenig mafigebend zu sein habe. Die praktische Pada
gogik kommt bei der Lagę und Verfassung der heutigen Jugend und der 
heutigen Gesellschaft ebensowenig wie andere Zeiten ohne Strafe aus und 
wird auch in absehbarer Zeit nicht ohne Strafe erziehen konnen. Die 
Worte, die schon der Yerfasser des Ebraerbriefes, der vielleicht arztlichem 
Berufe nicht fern stand, iiber Ziichtigung gesprochen, haben noch heute 
ihre gute Geltung; ,W o ist ein Sohn, den der Vater nicht ziichtigt? — 
Alle Ziichtigung aber, wenn sie da ist, diinkt uns nicht Freude, sondern 
Traurigkeit zu sein. Aber damach wird sie geben eine friedsame Frucht 
der Gerechtigkeit denen, die dadurch geiibt sind.“ Damit kann die prak
tische Padagogik sich begniigen und die Frage der Notwendigkeit oder 
Entbehrlichkeit theoretischen Erorterungen iiberlassen. Auch in bezug 
auf die Strafzwecke wird es der praktischen Padagogik Grundsatz sein, dafi 
die Strafe da ist, um bei Ubertretung von Geboten und Yorschriften der 
Forderung der sittlichen Gerechtigkeit Geniige zu leisten, die Wiederholung 
zu verhindern und den dem Bosen zugeneigten Schiiler zu bessern oder 
schliefślich, wenn Besserung nicht moglich ist, die Schule zu schiitzen vor 
Subjekten, die ihre Zucht und Ordnung zu untergraben drohen.

Die Grundsatze bei Strafverhangung sind im ganzen einfach und 
nahern sich den Grundsatzen fur Lob und Anerkennung. Die Strafe soli 
unter allen Umstanden gerecht sein; ob sie von dem Gestoaften oder dessen 
liebevollen Angehorigen immer auch ais gerecht empfunden wird, darauf 
kommt es erst in zweiter Linie an. Sie rnuh deshalb ohne alle Rucksicht 
auf aufóere Yerhaltnisse verhangt werden. Sie mulś zu Ursache und Yer- 
anlassung in richtigem Verhaltnis stehen und darf nicht nach einem ganz 
aufierlichem Schema verhangt werden, sondern der Bildungs- und Alters- 
stufe und Individualitat angemessen sein. Auch hier gilt das Wort: 
suum cuiąue, non idem cuiąue. Strafen wir auch in auherlich ahnliclien 
Fallen verschieden, weil eben innere Yerschiedenheiten vorhanden sind, —■
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^ lr sollen’s ruhig tun; feinere Naturen, auch unter den Schiilern, haben 
ein richtiges Gefiihl fiir die Berechtigung der Yerschiedenheit innerer Ab- 
messung der Strafen. — Sodann mu fi man mafivolI in der Anwendung der 
strafen sein; zu haufige Strafen verbittern, stumpfen ab, fiihren Nicht- 
acbtung, Gleichgiiltigkeit gegen die Strafen und gar feindselige Stimmung 
gegen den Lehrer herbei. Richtiger Straftakt iibersieht im richtigen Augen- 
blick einmal etwas, was Strafstrenge und Strafpedantismus ahnden wiirde, 
esonders dann, wenn es sich um leichte Riickfalle eines Schiilers handelt, 

(em man anmerkt, dafi er den allerbesten Willen hat sich zu bessern, 
Ur>d auch dann, wenn die Schuld nicht ganz klar vorliegt oder nicht mit 
Molier Sicherheit zu ermitteln ist. Es kostet allerdings manchmal rechte 
kelbstiiberwindung, wenn der Verdacht gegen den Siinder zu stark und 
machtig ist; aber man sollte sie stets im Interesse wirksamer Strafvoll- 
ziehung sich auferlegen. Die Strafe soli auch von der inneren Teilnahme 
des Lehrers getragen sein und nicht von Teilnahmlosigkeit; starre, gesetz- 
iche Art zu strafen gehort nicht in die Schule, sondern auf den Richt- 

P atz; fehlt vaterliche Gesinnung, so wird auch Pietat unter den Schiilern 
schwinden und knechtische Augendienerei zum Gehorsam und Fleifi an- 
leiben. Tyrannische Strafe wird auch das Ehr- und Schamgefiihl ver- 

>ncli ten oder doch schadigen und verletzen. Davor soli gute Erziehung 
sieli hiiten; denn wo mit dem Ehrgefiihl das Yerlangen nach Besserung 
im Schiiler abnimmt, niitzt keine Strafe mehr. Auch soli man den Schiilern 
nichts nachtragen und soli nicht auf bereits gesiihnte Vergehen immer 
wieder zuriiekkommen, sobald auch nur einige Besserung sich zeigt. Es 
ist deshalb zu verwerfen, dafi ein Lehrer nach vollzogener Strafe womoglich 
wochenlang den Schiiler ganzlich unberucksichtigt lafit oder gar mit 
hamischen Wendungen an sein Vergehen immer wieder erinnert. Solche 
Lehrer treiben den Schiiler geradezu zur Yerzweiflung, und sie verdienen, 
es, dafi sie geargert werden. Die Strafe soli auch moglichst schnell dem 
"ergehen folgen, sobald dieses vollig klar vor Augen liegt; also nicht 
jange aufschieben! Spate Strafen wirken wie verspatete Arzneien. Nur 
aei ganz schweren Bestrafungen, die iiber Wohl und Wehe, Bleiben oder 

ichtbleiben verhangt werden, ist es gut, kurze Zeit vergehen zu lassen, 
Pamit sine ira et studio, ohne blinden Eifer, das Urteil fallt. Endlich sollte 
•jian, wenn man diese richterliche Tatigkeit ausubt, immer bedenken, dafi 

ei Richter und der Beleidigte oder Gekrankte vielfach ein und dieselbe 
Person sind, was doch sonst bei geordneter Justiz nirgendwo der Fali 
’SL Auch hat der Satz „Lehrer sind keine Richter" in der Padagogik 
zweifeUos volle Gultigkeit. Denn der Lehrer soli neben der Gerechtig- 

Glt auch Billigkeit walten lassen, was dem Richter nicht immer ge- 
stattet ist.

Walten diese schlichten Strafgrundsatze, so wird man iiber die 
jyahl der Strafarten  nicht in grofier Verlegenheit sein. Man hat wohl 
m Strafen in Ehrenstrafen, Freiheitsstrafen und korperliche Strafen ge- 

®chieden. Diese Einteilung mag logisch und theoretisch sich halten lassen; 
ai die praktische Ausfiihrung hat sie etwas Bedenkliches. Denn alle 
!afen sollen — sofern es sich nicht etwa um Entfernung eines Schiilers
^ r’ Ad* M atth ias, Prakt. Padagogik. 2. Aufl. 12



von der Anstalt handelt — hinzielen auf Erweckung und Wieder- 
belebung des schlummernden oder geschwachten Ehr- und Pflichtgefiihls. 
Wo eine Schulstrafe dieses Ziel nicht mehr im Auge hat und haben kann, 
wird sie eigentlich zu nutzloser Qualerei fiir den Strafenden und den Ge- 
straften.

Unter den Strafen nimmt eine sehr feine und wiirdige Stelle ein die 
stumme Strafe oder stumme R ugę, die sich durch den Blick oder 
angemessene Bewegungen geltend macht. Im Auge des Menschen liegt 
eine starkę Macht. Mit Recht hat man darauf hingewiesen, dala der Mensch 
mit dem Auge wilde Bestien zahmt; wie leicht sollte es ihm werden, alle 
die schlechten und verkehrten Triebe und Regungen der jungen Menschen- 
seele zu bandigen? „Das Auge sieht’s, im Herzen gliiht’s“ sollte der 
erste Wahlspruch beim Strafen sein. Den zerstreuten und spielenden 
Schiiler kann man zu Aufmerksamkeit und Sammlung bringen durch den 
ernsten forschenden und strafenden Blick. Dafi Petrus hinausging und 
bitterlich weinte, hatte das Auge des Herrn gemacht; die schlichten Worte: 
„und der Herr wandte sich und sah Petrus an“ enthalten eine Fiille der 
Weisheit iiber den Wert des Auges fur Zucht und Besserung; sie lassen 
sich ja nicht ohne weiteres auf kleine Unarten von Schiilern iibertragen, 
aber zu denken geben sie dem Padagogen auch in der Kleinarbeit des 
Tages. Auch nicht den einzelnen nur, sondern eine ganze Klasse kann 
ein geschicktes Auge lenken. Lafit beim Unterricht die Aufmerksamkeit 
und Ruhe zu wiinschen iibrig, so mache man eine Pause und sehe sich 
die Gesellschaft an mit Ruhe, Kr aft und festem Willen. Die plotzliche 
unheimliche Stille und der feste Blick des Lehrers wird mit einem Schlage 
die tiefste Stille und hochste Spannung der Klasse nach sich ziehen. Zu 
den stummen Dienern der Lehrtatigkeit gehoren auch die richtigen Gesten. 
Eine geringe Handbewegung, ein leises Schiitteln des Kopfes, eine schlichte 
angemessene Beriihrung des Schiilers kann gro be Wirkungen erzielen. 
Tiefer Sinn liegt darin, dafi die Sprache das Wort „wegwerfend“ zu meta- 
phorischem Sinn geadelt hat. Jiingere Lehrer fehlen sehr oft darin, dafś 
sie diese stillen Strafmachte nicht genug iiben, ausbilden und verwenden 
und in schweigender Leitung der Schiiler ihre Kraft suchen. — Neben 
stummer Riige steht uns die m iindliche Riige zur Yerfiigung. Auch 
hier bedarf es gar nicht immer des besonderen Wortes. (Jest le ton qui 
fait la musique, auch die Musik der Disziplin. Wer so gliicklich ist iiber 
eine Stimme zu verfiigen, durch dereń Ton er die verschiedenartigsten 
Seelenstimmungen und -regungen wiedergeben kann, hat ein gliickliches 
Strafmittel von Mutter Natur mit auf den Lebensweg bekommen. Denn 
nicht nur der Unterricht, auch die Zucht hangt von guter Modulation der 
Stimme ab. Wer aber nicht von Haus aus guten Klang und richtigen 
Wechsel in die Stimme einlegen kann, der mogę sich Miihe geben das zu 
lernen. Den Ton der Stimme zu wechseln, leise und laut zu sprechen, 
einzuhalten im Sprechen kann jeder nach Bediirfnis lernen. Jiingere Lehrer 
und auch die alteren, die sich in dieser Beziehung ewiger Jugend be- 
fleifaigen, machen meist den Pehler, da fi sie den Ton von vornherein zu 
hoch und stark wahlen, da£ sie im Befehlshaberton reden, wo im Grunde
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noch gar nichts zu befehlen ist, dafś sie „schnauzen" ohne jeden ersicht- 
Hchen Grund und dafi demgemafi die Scliiiler nie recht wissen, wo denn 
eigentlich Befehl und Gebot eintritt und wozu sie denn in der gebildeten 
Welt der Schule dem Rekruten des Exerzierplatzes gleichgestellt werden. 
Man lasse also Unteroffiziers- und Polizeisergeantenton moglichst beiseite. 
Wer von Anfang an den Ton zu hoch wahlt, kann spater die richtigen 
Steigerungen nicht mehr finden und ist genotigt Strafmittel zu wahlen, 
die nur zu eigener Unart, nicht aber zu den Yeranlassungen des Scheltens 
im Verhaltnis stehen. Also maf3voll im Ton und lieber zu leise ais zu 
laut sprechen —- das ist eine feine Weisheit. — Sind stumme Rugę und 
strafender Ton wirkungslos, so mufi man zum strafenden W ort, zum 
Tadel und Yerweise schreiten. Wohl dem, der immer gleich das richtige 
Wort zu finden weifi. Denn auf dieses kommt unendlich viel im Schul- 
leben an. Gerade diejenigen, die das rechte Wort nicht finden konnen, 
greifen łeiclit zu schweren Strafen, wahrend geringere noch wirken wfirden. 
Die Arten, wie man mit dem Worte eingreifen und zugreifen kann, sind 
so mannigfaltig und reich, wie unsere gute deutsche Sprache es ist; 
padagogischer Takt kann hier oder dort wahlen und wird in den meisten 
Fallen sein Ziel erreichen. Aber aufzahlen lassen sich die Arten nicht. 
Nur vor Mifigriffen muis man warnen; zu vermeiden sind unter allen 
Umstanden Schimpfworter und plebejische Wendungen der Gasse. Wir 
greifen nicht aus der Luft, sondern aus der wirklichen Spliare der Schule, 
wenn wir vor Worten wie „Teekessel, Schaf, Esel, Faultier, Liimmel, stupider 
Hammel, Dickschadel", im mathematischen Unterricht vor „Quadratschadel“ 
und dessen Steigerung „Kubikschadel" und ahnlichen unpadagogischen 
Metaphern ernstlich warnen und Wendungen wie „halt’s Maul!“ der Gasse 
iiberweisen. Solche Worte stumpfen das Ehrgefuhl ab, erbittern und 
setzen den Lehrer in der Achtung der Schiller herunter und machen ihn 
unter Umstanden zur lacherlichen Person. Es ist sehr selten, dafi ein 
Lehrer trotz solchen Schimpfens in wahrer Achtung steht. Auch das 
Wort Dummheit sollte eigentlich einem Scliiiler nie vorgehalten werden; 
denn Schiilerdummheit ist kein Gegenstand des Vorwurfs fur den damit 
Behafteten. — Ob Ironie und Satire sich in den Tadel mischen darf, ist 
eme weitere Frage. Nicht jeder kann ohne krankenden Spott und mit 
Humor ironisch sein. Dazu gehort schon eine eigenartige joviale Person- 
lichkeit, die in keinem Augenblicke der rechten Liebe und des rechten 
Wohlwollens bar ist. Angebracht ist Ironie besonders aufgeblasenen, ein- 
Sebildeten und blasierten Gecken gegeniiber, die auf ihr vermeintliches 
Wissen stolz sind und sich bereits erhaben diinken iiber Schulordnung 
uud Schulunterricht. Bei solchen Jiinglingen wird Ironie bewirken, dafi 
sm sich zunachst einmal ais die armen Schacher vorkommen, die sie sind, 
Ulłd dafi die Blasen der Einbildung und die der Eitelkeit, die in ihren 
Kopfen heraufsteigen, zerplatzen. Nicht aber soli man die geistig Armen 
und weniger Begabten mit Holm und Spott entmutigen; es ist eine recht 
uafiliche Gewohnheit, die sich leider noch sehr viel vorfindet und breit 
macht, solch armen Teufeln gegeniiber mit wohlfeilen Witzen sich den 
noch wolilfeileren Beifall der Klasse zu erwerben. — Strafendes Wort
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braucht oft nur darin zu bestehen, dala man den Namen des Schiilers nennt, 
sonst fugę man wenig, aber mit Kraft und Nachdruck hinzu; kurz, biindig, 
ernst, wahr und mitten ins Herz treffend,. immer ein KernschuL! Nur 
keine langen Moralpredigten. Sie sind meist ebenso langweilig wie der 
Mann, an den Faust die Worte richtete: „Sei er kein schellenlauter Tor! 
Es tragt Yerstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor. 
Und wenn’s Euch Ernst ist, was zu sagen, ist’s notig, W orten nach- 
zujagen?" Also kein langeres Donnergepolter und keine langen Philippiken; 
sie dienen doch nur der Jugend zum Gaudium, da die Stunde mit ihnen 
dabingeht, ohne dafi der Schiller sich irgendwie anzustrengen hat, und 
sie verhallen meist wie die vox clamantis in deserto. Auch hangę man 
an seine Strafrede beileibe nicht die SchluMrage nach der Wirkung an: 
„Siehst du nun ein, dafi du Unrecht getan hast?" Sagt der Jungę: „ja“, 
so ist’s noch immer fraglich, ob’s ein Ja der Angst oder der Wahrheit 
ist. Sagt der Jungę aber „nein" oder macht er in seiner Herzenshartig- 
keit eine andere Bemerkung, zu der er durch die Frage sein gutes 
Menschenrecht hat, so kann man seine Predigt von vorn beginnen. Und 
das ist blamabel und wenig zutraglich; denn viel Predigen macht Kopfweh. 
Erst recht aber vermeide man weinerliche und wehmiitige Wendungen; 
Knaben wollen Manner vor sich sehen. Auch Leidenschaft bleibe dem 
Tadel fern; energisch und kraftvoll kann er trotzdem sein; Leidenschaft 
vermindert Ehrfurcht und zeigt uns nie von unserer besten Seite. Zorn, 
edlen Zorn, der bei rechter Gelegenheit aus der Tiefe des beleidigten und 
emporten sittlichen Gefiihls aufsteigt, soli man nicht scheuen; je weniger 
man Leidenschaftlichkeit am Lehrer gewohnt ist und je mehr auch der 
Zorn von Leidenschaft frei bleibt, um so starker wird der Schiiler er- 
griffen, wenn’s einmal donnert und blitzt, wo die Luft gereinigt werden 
muL. Drohungen in erregter Stimmung auszusprechen, denen man im 
Ernstfall doch nicht die Ausfiihrung folgen lafit, meide man. Denn mit 
Drohungen hilft man sich doch nur hinweg iiber die Yerlegenheit, die 
das richtige Mittel nicht zu finden weifi. — Ob man den Tadel unter vier 
Augen aussprechen will oder vor der Klasse, wird sich nach der Eigenart 
der Schiiler und nach dem jeweiligen Fali richten. Fiir Schiiler mit ent- 
wickeltem Ehrgefiihl wird der Tadel unter vier Augen nicht so empfind- 
lich und doch wirksamer sein ais vor der Klasse; denn der Ernst der 
Situation, dań man Auge in Auge mit besonderem Nachdruck dem Siinder 
ins Gewissen redet, wird tiefen Eindruck nicht verfehlen. Alteren Schiilern 
wird ein solcher Tadel, dem freundschaftliche Annaherung und Zuspruch 
zugefiigt wird, in den meisten Fallen gut tun. Nur niitze man dieses 
Strafmittel, wenn es wirksam sein soli, nicht ab. Ebenso rufę man den 
Ordinarius oder den Direktor nicht bei jeder Kleinigkeit zu Hilfe, sondern 
nur bei ernsteren Yerschuldungen oder bei besonders hartnackigen Schiilern. 
Verweise vor versammelter Schule soli man nur in ganz auherordentlichen 
Fallen erteilen, besonders dann, wenn es sich um ein Vergehen handelt, 
das allen bekannt geworden ist, das den Gesamtgeist der Schule zu 
schadigen geeignet ist und das deshalb vor versammeltem Volk eines 
siihnenden Wortes bedarf. Ob man dabei gut tut, den Namen des Yer-
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brechers zu nennen, mochte zu erwagen sein. Fur wen der Tadel ge- 
miinzt ist, der wird ihn einkassieren, auch ohne dali er besonders ge- 
nannt ist; und die meisten Schiller wissen ja doch den Namen, ohne dafi 
man ihn gerade an den Schandpfahl anschlagt. Vor dem Lehrerkollegium 
einem Schiiler eine Rugę zu erteilen, erinnert zu sehr an Fem- und 
sonstige Gerichte, bei denen der Charakter „vaterlicher“ Ziichtigung voll- 
kommen verloren geht. Recht eingebildete Halb- oder Ganzjiinglinge 
bilden sich auch wohl noch etwas darauf ein und renommieren damit, dala 
ihr Vergehen die ganze corona praeceptorum um den Tisch des Hauses hat 
antreten lassen. Man schiefie deshalb nicht mit Bomben nach Spatzen. 
Ist der Schiiler so verkommen, data alle natiirlichen Mittel versagen, dann 
ist das Lehrerkollegium zu gut dazu, um nocb zuguterletzt den wirkungs- 
losen Butzenmann zu spielen. Bildet der Verweis vor der Konferenz eine 
ganz bestimmte Form in der Stufenleiter der Strafen mit ganz bestimmten 
praktischen Folgen in Bezug auf etwaige kiinftige Yergehen, so mag die 
Sache anders liegen, aber geschickt mufa diese Strafart immer gehandhabt 
werden. Vor allem muS jedes einzelnen Konferenzmitgliedes Haltung und 
Miene sich harmonisch zum Ganzen fiigen, damit der Gesamteindruck der 
Wiirde des Augenblicks entspricht und den Erfolg sichert.

Eine erhebliche Verscharfung liegt im sch r ift łich en  Tadel, der 
zunachst darin bestehen kann, dafi Eintragung ins K lassenbuch er- 
folgt. Auch diese Strafe verliert ihren Wert und ihre Wirkung, wenn sie 
zu haufig, wenn sie womoglich tagtaglich iiber so und soviele Schiiler ver- 
hangt wird. Es geschieht aber leider noch immer viel zu viel, dafi das 
Klassenbuch zur Ablagerungsstatte fiir allerhand nebensachliche Falle der 
allerunbedeutendsten Art wird. Wenn ein Schiiler fiir den Augenblick 
einmal abgelenkt ist, wenn er den Finger nicht ruhig halt, wenn er im 
Buche blattert, wenn er sich umsieht und wer weifi was noch tut, so soli 
man ihn nicht gleich eintragen. Man tut’s aber vielfach, weil man am 
beąuemsten abkommt und selber nicht weiter nachzudenken braucht, son- 
dern dem Ordinarius weiter zu sorgen iiberlaht. Vor allem sei man bei 
besseren und strebsamen Schiilern recht vorsichtig mit schriftlichem Tadeln. 
Denn diesen liegt daran, ein „reines Konto “ zu behalten; ihre Arbeits- 
und Strebensfreude wird aber sehr gestort, wenn ihnen ein Tadel wird, 
der unter der Macht des scripta mement steht. Ein grofser Fehler ist es 
f er ner, wenn man, anstatt den Einzelfall deutlich einzuzeichnen, sofort ein 
allgemeines Urteil fallt, zu dem doch erst eine Anzahl, von Einzelfallen 
berechtigen. Tadelnde Bemerkungen im Klassenbuch sollen bestimmte 
Tatsachen enthalten. Hat ein Schiiler sich in irgend einem Fache nicht 
geniigend vorbereitet, hat er eine Arbeit gar nicht oder nur zum Teil an- 
gefertigt, hat er nicht ordentlich gelernt, so trage man nicht ganz all- 
gemeinein: „Miiller oder Schmidt istfaul", sondern beschranke sich weise 
auf Verzeichnung des Einzelfalls. Dann weih jeder Lehrer, der sonst noch 
m der Klasse unterrichtet, dann weifi der Ordinarius und der Direktor, 
um was es sich handelt. Auch kann der Ordinarius eine angemessene 
Summierung eintreten lassen und denigemaS eine Steigerung der Straf- 
ai’ten. Eine angemessene Summierung! Unangemessen erscheint diese,



wenn nach einer bestimmten Anzahl von Vergehen, nach einem bestimmten 
Zeitabschnitt eine schwere Strafe verhangt wird. Denn nicht zahlen, son- 
dern wagen soli man die tadelnden Noten. Besonders aber soli man sie 
auf ihren Wert priifen, wenn ihnen Einflufa auf die Schlufizensur ein- 
geraumt wird. Dariiber ein weiteres Wort unten, wo von den Zen- 
suren die Rede sein wird. Ebenso verwerflich wie das Summieren 
ganzlich ungleichmaLiger Falle ist das sogenannte Strichsystem, das fur 
leichtere Yergehen einen, fur schwere zwei etc. bis zu vier Strichen auf- 
erlegt. Solche Weise versetzt aller Gerechtigkeit und aufierdem aller ge- 
sunden Individualitat des Lehrers und Schiilers geradezu den Todesstreich 
und spricht padagogischer Weisheit Hohn. Denn wie will man es fertig 
bringen, dafi samtliche Lehrer das gleiche Yergehen ganz strichgleich be- 
handeln, wenn man nicht ganz aufserliche Normen ais Mafśstab setzen will 
und alle Kopfe iiber einen Kamm schert? Wie kann man iiberhaupt Yer
gehen, die den allerverschiedensten Motiven entstammen und die wech- 
selndsten Abstufungen tragen, in die diinne oder dicke Linie eines Striches 
zusammenpragen? Und wie wunderbar macht sich erst der Generaltadel, 
der nach einer bestimmten Summę verhangt und dem Hause mitgeteilt 
wird? Was soli dieses mit der Kenntnis einer Summę anfangen, dereń 
Einzelfaktoren vollig unbekannte GroLen sind? Diese Strafart ist hoffent- 
lich bald iiberall verschwunden; selbst in hohere Tochterschulen, in denen 
sie hier und da noch ihr Dasein fristet, gehort sie nicht. Das schonere 
Geschlecht ist vielfach noch individueller gestaltet ais das starkere und 
vertragt deshałb noch weniger diese Gleichmacherei durch Striche.

Wenn diese tadelnden Noten aus dem Klassenbuche den Eltern mit
geteilt werden, so ist das eine Yerscharfung der Strafe, die man sich wohl 
iiberlegen soli. Da es wenig Eltern geben wird, die nicht der Schulstrafe 
noch eine hausliehe Strafe, oft recht empfindlicher Art, hinzufiigen, so 
wird die Siihne des Vergehens in einer Weise vervielfaltigt, die nicht ge- 
recht erscheint. Man vermeide uberhaupt Mitteilungen an das Haus iiber 
Kleinigkeiten. Denn wenn iiber die unbedeutendsten Vorkommnisse, iiber 
die geringsten Verschuldungen an das Haus zu oft Mitteilungen gelangen, 
so darf man sich nicht wundern, wenn diesen schlieMch gar keine Be- 
deutung mehr beigelegt wird und wenn sich eine Gereiztheit gegen die 
Schule zeigt, die der Erziehung gewifi nicht zu gute kommt. Lehrer und 
Schule beurkunden doch durch zu haufige Klagen iiber minderwertige 
Falle nur ihre eigene Unsicherheit und eigene Schwache. Aufśerdem be- 
denke man auch, dats das Vertrauensverhaltnis, das zwischen Lehrern und 
Schiiler bestehen soli, nicht gerade gehoben wird, wenn jede kleine Un- 
regelmafngkeit, die zu begehen denn doch ein unyerauherliches Menschen- 
recht der Jugend ohne volle Tugend sein sollte, den Eltern zugetragen 
wird. Nur was von wirklicher Bedeutung ist, sollten die Eltern erfahren, 
aber selbstverstandlich nicht durch Vermittlung des Gestraften, da dieser 
nicht verurteiit werden kann, sein eigener Strafvollzieher zu sein. Vor 
allem sollen Bestrafungen dann mitgeteilt werden, wenn es sich um Frei- 
heitsstrafen handelt und um Vergehungen und Unterlassungen, gegen dereń 
Wiederholung die Eltern mit der Schule gemeinsame Sache machen kiinnen
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und liber die eine Aussprache zwischen den Erziehern in Schule und Haus 
notwendig oder wiinschenswert erscheint. Es sollte iiberhaupt — und 
dazu werden solche Mitteilungen wirksam beitragen —, je grofier die Stadt 
|st, um so eingehenderer Meinungsaustausch zwischen Lehrern und Eltern 
hber Betragen, Beschaftigung und Fortschritte des Schiilers stattfinden. 
Persbnliche Aussprache zerstreut Mi£iverstandnisse und Vorurteile der 
Eltern, starkt die Autoritat des Lehrers und spart manche Strafe.

Friihere Zeiten hatten unter den Ehrenstrafen auch dieAnw eisung 
eines besonderen Platzes auf der sogenannten Faulbank, die auch wohl 
den nicht gerade geschmackvołlen Namen Eselsbank fiihrte. Diese Strafe 
J®t besser zu meiden; sie wirkt, falls der Faule noch guten Willen und 
ein Funkchen Ehrgefiihl im Busen tragt, niederdriickend und beschamend 
und stumpft das Ehrgefiihl ab, statt es zu scharfen. Ist der Faule aber 
ohne guten Willen und jeglichen Ehrgefiihles bar, dann wird er sich auf 
der Sonderbank ganz behaglich fiihlen; ihn stort ja keine Gemeinsamkeit 
des Strebens; und sitzen gar mehrere von dieser Sorte zusammen, so wird 
das Sólamen miseris socios habuisse malorum die Genossenschaft hinweg- 
trosten iiber jeden Kummer und Sclimerz. Ganz anders liegt die Sache, 
wenn die Anweisung eines Platzes in den vorderen Banken einen vor- 
beugenden Charakter tragt, falls man also etwa Hang zum Plaudern und 
Yorsagen, Ablesen und sonstigen Unredlichkeiten und Tauschungsversuchen 
vorbeugen oder wenn man zur Aufmerksamkeit anspornen will. Sobald 
Besserung sich zeigt, soli man den Schiiler wieder in seine alten Rechte 
einsetzen, damit er seine Unarten lasse, auch wenn er nicht unmittelbar 
unter den Augen und im Greifbereich des Lehrers sitzt. Zum Stehen 
verurteile man einen unaufmerksamen Schiiler nicht zu lange Zeit, denn 
langes Stillstehen ist keine Kleinigkeit fur einen Unerwachsenen, und 
kdrperliche Ermattung fiihrt' geistige Ermiidung mit sich, die man in 
diesem Falle doch gerade verhindern will. Ebenso hat Hinausweisen aus 
der Klasse seine Bedenken und sollte nur im aufiersten Notfalle, wenn es 
S1°h um einen ganz frechen und widersetzlichen Burschen handelt, an- 
gewandt werden, dessen Verbleiben dem Untemcht und guten Klassen- 
guiste schaden wiirde; auch dann ist Hinausweisen angebracht, wenn bei 
groher Erregung des Lehrers oder Schiilers Ubereilungen oder gar Ex- 
zessen vorgebeugt werden soli. Selbstverstandlich werden dem Hinaus- 
Weisen weitere Mafsnahmen oder Strafen folgen, wenn das aufwallende 
Blut ruhiger geworden und Lehrer und Schiiler sich selber wiedergefunden 
haben. In manchen Fallen wird das Hinaustreten an die frische Luft den 
anfangs erregten Schiiler zum Siege iiber sich selbst und zu bescheidener 
Und selbstgewahlter Bitte um Yerzeihung treiben. Dann hat man einen 
schonen Erfolg zu verzeichnen, der in hervorragendem Sinne erzieherisch 
wirken m u i In allen anderen Fallen mochte kein Recht vorliegen, einen 
Schiiler aus der Klasse zu schicken und Zucht und Unterricht, auf den 
ein jeder Schiiler Anspruch und gutes Anrecht hat, zu unterbrechen oder 
aufzuheben, falls nicht, wie bemerkt, schwerere Strafen, etwa gar 
die Verweisung, folgen sollen. Aufierdem nehmen leiclitsinnige oder 
schlecht geartete Schiiler — und nur um solche wird es sich handeln
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— es gar nicht so iibel auf und empfinden auch keinerlei Yerdrub, 
wenn sie der Miihe des Aufpassens und Lernens eine Zeit lang iiber- 
hoben sind.

Wir kommen zu den sogenannten F reih eitsstra fen , dereń mildeste 
Form die Beschrankung der hauslichen freien Zeit durch sogenannte Strat- 
arbeiten bildet, die man besser Ersatz- oder Ubungsarbeiten nennen 
sollte. Wenn eine Arbeit unsauber angefertigt ist und liederliche Hand- 
schrift zeigt, also deutlich den Stempel der Nachlassigkeit an sich tragt, 
dann ist nochmalige Anfertigung zu verlangen. Auch wenn die Arbeit 
aufserlich sauber angefertigt ist, aber trotzdem leichtfertig, oberflachlich, 
planlos, kurz innerlich vernachlassigt erscheint, so lasse man sie noch 
einmal anfertigen; ebenso wii’d es sich empfehlen im Falle ungenugender 
Repetition fremdsprachlicher Schriftstelleriibersetzung, zumal wenn sie 
wiederholt vorkommt, einen angemessenen Abschnitt zu tadelloser schrift- 
licher Ubersetzung aufzugeben, die natiirlich unter notige Kontrolle zu 
stellen ist. Nur bei deutschen und fremdsprachlichen Aufsatzen von grofier 
Ausdehnung wird man unter Umstanden eine Ausnahme machen miissen, 
um nicht zur laufenden Arbeit eine zu grofie Ersatzarbeit zu fiigen, wie 
denn iiberhaupt Yorsicht anzuraten ist, dah man nicht durch Forderung 
raschester Nachlieferung solcher Arbeiten Uberlastung schaift und Ver- 
nachlassigung anderer Aufgaben herbeifiihrt. Ersatzarbeiten miindlicher 
Art wird man fordem miissen, wo Memorieraufgaben vernachlassigt sind; 
auch hier kann man die Aufgaben zu schriftlichen gestalten, indem man 
dem Schiller auftragt sein Gedachtnis durch sorgfaltigstes Abschreiben der 
Lernaufgabe zu unterstiitzen und damit zugleich eine Art von Rechen- 
schaftsbericht iiber diese Arbeit abzulegen. Nur hutę man sich, dab solche 
Ersatzarbeiten die neu aufgegebenen Arbeiten nicht hindern und dah man 
solche Ersatzarbeiten nicht zu mechanischem Getriebe ausarten lafat. Sonst 
entsteigen die bekannten Strafarbeiten wieder der padagogischen Raritaten- 
kammer, in welche segensreiche Verfiigungen dieselben hoffentlich fiir 
immer geworfen haben; denn zurStrafe fiir irgend ein Vergehen 50—lOOmal 
ganz triviale Satze und bestimmte Formen oder Vokabeln oder 5— lOmal 
Paradigmen und wer weiti noch was schreiben zu lassen, macht Schiiler, 
die ohnedies mechanisch sind, noch stumpfsinniger. Eine bekannte rhein- 
preufsische Zirkularverfiigung (Rhein. Prov. Schulkoll. 10. Nov. 1865 Wiese 
I. 3. Ausg. S. 255) sagt mit Recht iiber diesen Unfug: „Wenn dem Schiiler 
hausliche Arbeiten ais Strafe fiir Fehler oder Yergehungen auferlegt 
werden, zu denen die aufgegebene Arbeit in keiner Beziehung steht, so 
kann ein derartiger Mifsgriff nur die Wirkung haben, die hauslichen Ar
beiten dem Schiiler widerwartig zu machen, wahrend die Schule es zu er- 
streben hat, dah der Schiiler in denselben eine willig vorzunehmende 
Forderung seiner Bildung erkennt."

Dieser mildesten Form der Freiheitsbeschrankung schlieht sich die 
scharfere Form des A rrests, des N achsitzens oder N achbleibens an 
ais Strafe fiir Faulheit, Nachlassigkeit, schlechtes Betragen oder iiberhaupt 
fiir Vergehungen, die durch mildere Strafformen nicht mit Erfolg haben 
bekampft werden konnen. Fiir das Nachsitzen sind bestimmte Grundsatze
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zu befolgen. Yor allem soli der Schiller beschaftigt werden wahrend des 
Arrestes; denn in mufiiger Weile schafft der bose Geist. Es sollen aber 
nicht geisttotende Arbeiten gegeben werden, sondern solche, die mit dem 
Unterricht in irgend welchem Zusammenhange stehen und denen ein ge- 
wisses Interesse entgegengetragen wird, z. B. Repetition bestimmter Ab- 
schnitte oder schriftliche Reproduktionen aus dem Bereiche des Unter- 
1'ichts, in welchem der Schiiler etwas verfehlt hat. Am geschicktesten 
sind die Arbeiten gewahlt, wenn sie die Folgen des Yergehens (z. B. der 
Faulheit oder Nachlassigkeit) zugleich ausloschen und den Schiiler zwingen 
das wieder gut zu machen, was er versaumt hat. Gegen solche Arbeiten 
kann man geltend machen, dafi sie im Grunde nichts anderes ais Straf- 
arbeiten seien, die doch verwerflich seien. Aber im Zusammenhang mit 
dem Arrest tragen sie doch vor allem den Charakter niitzlicher Beschaf- 
tigung wahrend der Zeit der Freiheitsbeschrankung. Andererseits hat 
man den Erfolg solcher Arrestarbeiten mit der Behauptung bestritten, dali 
sie meist liederlich hergestellt wiirden. Diese Gefahr, die allerdings viel- 
fach vorliegt und nicht zu leugnen ist, kann allein dadurch beseitigt 
werden, dats auch die Arrestarbeiten unter die strengste Kontrolle und 
zwar desjenigen Lehrers gestellt werden, der die Arbeit aufgegeben hat.1) 
Iiamit kommen wir zu einem anderen wichtigen Grundsatze bei Ausfiihrung 
des Arrestes: derjenige, der die Strafe des Arrestes verhangt hat, hat die 
Aufsicht selbst zu fiihren; denn kein anderer wird sie so wirksam voll- 
ziehen, kein anderer hat so viel Interesse an ihrer Wirkung und wird 
diese so gut kontrollieren konnen wie er selber: nirgendwo liegt aufser- 
dem ein so gutes Korrektiv gegen zu haufige Anwendung dieser Strafe. 
— Und doch ist man an manchen starkfreąuentierten Schulen von diesem 
Grundsatz abgewichen und hat die Einrichtung gemeinsamer Arreststunden 
getroifen, in welchen das Arrestpersonal einer ganzen Woche zusammen 
gestraft wird und die Lehrer nach einer gewissen Reihenfolge die Auf
sicht fiihren. Man ist dabei von der nicht ganz wegzuleugnenden Tat- 
sache ausgegangen, dafi in stark besuchten Schulen auch der gewissen- 
bafteste Lehrer, wenn er die Strafe ofter verhangen muh, nicht soviel 
Zeit iibrig behalten kann, um alle Arreststunden mit abzusitzen, besonders 
wenn er ais Ordinarius im Klasseninteresse die Strafe verhangt; er wird 
demnach gezwungen, diese Strafe mehr einzuschranken, ais vielleicht gut 
lst. Doch gegen diesen gemeinsamen Arrest sprechen gewichtige Be- 
denken. Es wird vielfach durch ihn ein Vergehen bestraft, das so und 
soviele Tage alt ist und das besser sofort bestraft wiirde. Die Wirkung 
der Strafe wird dadurch abgeschwacht. Und wenn nun inzwischen Bes- 
serung erfolgt? Dann ist man doch unter allen Umstanden gezwungen, 
die Strafe zu erlassen. Wie viele Lehrer aber, die einmal ex cathedra ge- *)

*) Revidiert man diese nicht, so kann Unfahigkeit des Dr. N. N. (jenes Ordinarius) 
es einem ergehen, wie jenem Ordinarius der i verloren gehen liefi. Der Lehrer nahm die 
Untersekunda, der einem Arrestanten „die i Arbeit mit nach Hause zur Durchsicht, die 
Schlacht bei CannS“ ais Strafaufgabe gab. aber nie erfolgt ist. — Aut' irgend eine \\ eise 
Der tlbeltater fertigte die Aufgabe so an, 1 ist sie aber ans Licht gekommen und von 
dafi er in derselben Kanonen und Mitrail- fachmannischer Seite ihr Weidegang mir be- 
leusen wirken und die Schlacht durch die richtet.



sprochen, befleihigen sich solch padagogischer Weisheit? Die Strafwir- 
kung wird auch dadurch abgestumpft, dab der bestrafende Lehrer gar 
nicht im Arrest zugegen ist, sondern irgend ein anderer, der vielleicht 
durch seine Freundlichkeit den Gestraften den Aufenthalt im Arrest- 
zimmer lieb und wert macht; von dem Falle nicht zu sprechen, wo der 
Gefangniswarter die Disziplin nicht gut halten kann und infolgedessen ein 
recht frohliches Treiben beaufsichtigt. Auch das Zusammensein vieler 
nimmt der Strafe ihr Gewicht. Der kleinere Schiiler fiihlt sich geehrt, 
mit grohen zusammenzusitzen, der faule und unordentliche mit dem besseren 
oder gar guten Schiller, den ein ungliicklicher Zufall oder ein verstimmter 
Lehrer ins Arrestlokal gefiihrt hat. Das Ehrgefiihl des Besseren aber 
wird nicht gestarkt, wenn er einmal mit allerhand Krethi und Plethi zu- 
sammen „gesessen" hat. Bedenklich ist ferner, dąb durch die leichte Art, 
wie solch ein Arrest ausgefiihrt werden kann, die Zahl der Falle wachst 
und dah, wenn nicht der Direktor immer wieder einen Druck ausiibt, eine 
Schar von Stammgasten allsonnabendlich sich zusammenfindet, die schon 
vor dem Schullokale einen Eindruck machen, ais ginge es zu unbandigem 
Vergniigen. Wo diese Einrichtung, die die Not im Bundę mit der Be- 
ąuemlichkeit zu erschalfen und die Tradition zu heiligen pflegt, einmal 
besteht, konnen nur die umsichtigsten Anordnungen und weises Mafihalten 
an allen Stellen die Bedenken vermindern, aber niemals ganz beseitigen. 
Es ist und bleibt ein Notbehelf, den die gro hen Freąuenzen mit sich 
bringen, den sich aber der tiichtige Lehrer nicht gefallen zu lassen braucht. 
Er verzichtet lieber auf diese Strafart und wahlt einen anderen Weg. 
Hat er alle Mittel, die ibm, abgesehen vom Arrest, zu Gebote stehen, er- 
schopft, um einen Schiiler zu bessern, dann wendet er sich am besten ans 
Haus mit der Mitteilung, dafi aus den und den Griinden demnachst Arrest 
verhangt werden miisse, falls nicht Besserung erfolge. In den meisten 
Fali en werden die Eltern Abhilfe schaffen durch ihre Mitwirkung. Wo 
nicht, so halte man, was man in Aussicht genommen, und bestelle den 
Schiiler zum Arrest und łasse ihn in angestrengtester Tatigkeit unter vier 
Augen Angst schwitzen. Eine solche Strafe empfindet der Schiiler am 
unangenehmsten, da er so am unmittelbarsten unter der Aufsicht des 
Lehrers sich befindet und sich starken Zwang antun mufa. Eine grofae 
Unbequemlichkeit schlieht diese Art ja auch fur den Lehrer in sich; aber 
wer wird sie scheuen, wo aufrichtiges Interesse vorhanden ist und wo es 
sich darum handelt, erfolgreiche erzieherische Wirkungen auszuiiben und 
jungę Seelen zu bessern? Wie man gerade diese Tatigkeit sich von 
anderen abnehmen lassen kann, ist schwer begreiflich. Hilft auch wieder- 
holter Arrest nicht, dann ist es Zeit, den Direktor und die Konferenz um 
Unterstiitzung anzugehen, um zu iiberlegen, ob ein faules Glied, das dem 
ganzen Korper schadlich werden kann, nicht zu entfernen sei. In den 
meisten Fallen kommt’s nicht so weit. Denn wo die Welt Ernst und ent- 
schlossenen Willen sieht, pflegen Wirkungen sich zu zeigen, auch in der 
Welt der Jugend und der Eltern.

Unsere Erwagungen iiber den Arrest haben das eine klargestellt, 
dafa die Arreststrafe mit vielen Schwierigkeiten und Bedenken verbunden
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ist; dem erfahrenen Lehrer wird sich sogar die Frage oftmals aufgedrangt 
haben, ob dem Arrest viel erzieherische Wirkung beiwohne, ja ob ihm 
uberhaupt irgend welche Wirkung zukomme. Namhafte Padagogen haben 
ihm sogar allen erziehlichen Wert und Nutzen abgesprochen. Soweit 
mochten wir nicht gehen. Das steht allerdings fest ais eine oft gemachte 
Beobachtung: durch Arrestverhangung iiberhebt sich in vielen, ja in den 
meisten Fallen der Lehrer der Miihe, nach besseren Mitteln auszuschauen, 
°der er tauscht sich durch das befriedigende Gefiihl der Siihne hinweg 
hber die Zweifel an der Wirkung dieser Strafe. Und docli ist der Arrest 
nicht zu entbehren. Trotz aller Bedenken ist er eine — wenn auch 
schwache — Stiitze fur die Aufrechterhaltung der Gesamtordnung und 
manchmal ein refugium padagogischer Schwache, die in ihr nichts ver- 
sinken wiirde, wenn ihr die Schule dieses Mittel nicht noch freundlich zur 
Verfugung stellte. Alles in allem wird man groSe Yorsicht anwenden: 
Direktoren und Ordinarien wachen am besten dariiber, dafi moglichst 
gleichmahige und moglichst sparsame Yerwendung dieses Medikaments 
gesichert werde, das wie viele Arzneimittel seine Wirkungskraft verliert, 
wenn es zu haufig angewandt wird.

Ais eine erheblichere Steigerung der Arreststrafe ist die K arzer
strafe anzusehen. Friihere Zeiten legten Gewicht auf eine moglichst 
lange Dauer dieser Strafe, auch heute noch mochten manche Schułen hierin 
die Hauptwirkung der Strafe sehen. Ob aber das lange Sitzen das Ge- 
fiihl und Bewufitsein der Strafbarkeit des Vergehens nicht eher ein- 
schlafert und abstumpft, mochte zweifelhaft erscheinen. Auch tritt der 
Charakter der Schule ais einer Erziehungsanstalt zu sehr zuriick vor dem 
ein er Strafanstalt, wenn langdauernde Haftstrafen Brauch werden. Wirk- 
sam wird Karzerstrafe dann vor allem bleiben, wenn sie nur eine Stufe 
unter der Verweisung steht und wenn Eltern und Schiller die Gewifiheit 
empfinden, dah dann, wenn auch die Karzerstrafe ihre Wirkung nicht 
mehr tut, der Schuler dem Elternhause zuriickgegeben wird, weil die 
Mittel, die der Schule zu Gebote stehen, erschopft sind. Diese Auffassung 
der Karzerstrafe setzt eine entsprechende Schwere der Schuld voraus. 
Man wird deshalb nur in besonderen Fallen von Unbotmahigkeit, Unver- 
schamtheit und Gemeinheit, von Mifihandlung der Mitschiiler, Liige und 
Betrug diese Strafe verhangen oder aber wenn wiederholte Verstohe 
gegen die Schulordnung (z. B. Wirtshausbesuch) beweisen, dafi Besserung 
unmoglich erscheint. Die Karzerstrafe mit besonderer Feierlichkeit zu 
Ulngeben, ist nicht zu empfehlen; denn der verklarende Schein, der von 
der Universitat her auf dem Karzerlokale ruht und der von der Literatur 
'•ber die Strafe ausgegossen wird, verleitet auch unsere Schuljugend leicht 

friihreifer studentischer Eitelkeit sich etwas darauf einzubilden und 
hinterher damit zu renommieren, dafi man in den romantischen Raumen 
gesessen. Wer dort geweilt, erscheint den anderen ais eine Art von 
Martyrer oder aber ais eine Heldengestalt, die so etwas wie Ritterschlag 
ettipfangen. Man sperre deshalb lieber in einem recht niicliternen Raum 
Mn> der gar nicht den Namen Karzer zu fiihren braucht. Dann wird der 
Betrolfene weit weniger Gegenstand der Bewunderung.
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An die Karzerstrafe schliefśen wir am besten sogleich ihre Steigerung 
an — die E ntfernung von der A nstalt, die Ausschliefsung oder Ver- 
weisung, die hier oder da je nach den wechselnden Yorschriften ver- 
schiedenartig benannt ist. Grohe Yorsicht ist auch bei dieser Bestrafung 
von noten. Kommen Falle vor, bei denen man fiirchten mul, daiś der 
Geist der Unlauterkeit, Bosheit, Unehrenhaftigkeit und Unbotmafiigkeit 
von dem einzelnen in den ganzen Organismus iibergehe, ist die Ordnung 
dureh einen Schuler so verletzt, dafi die Verletzung Siihne heiscbt und 
daL das langere Verweilen des Schulers auf der Schule ais ein boser 
Flecken erscheinen wiirde, so habe man kein Erbarmen und gehe unbe- 
kiimmert um Tranen, Bitten und Flehen der Eltern vor. — Ist der Fali 
aber nicht so schwerwiegend, handelt es sich um Fehler oder Vergehen, 
die sich nur auf den Siinder selbst beschranken und welche die gesamte 
Ordnung der Schule nicht beriihren, so sei man milder und holfe auf Ret- 
tung, so lange noch ein leichter Hoffnungsstrahl vorhanden ist. Jiingere 
Lehrer, die die Tragweite der Entfernung nicht bemessen, die, rasch fertig 
mit dem Urteil, vielfach gar nicht bedenken, wie sehr es sich um das 
Lebensgliick des Schulers und um das Gliick ganzer Familien handelt, 
sind leicht bei der Hand mit der ultima ratio, weil sie an Sinnesanderung 
nicht glauben. Wer aber die Erfahrung gemacht hat, dafi Schuler, die 
in den Entwicklungsjahren eine wahre Last fur die Schule waren, all- 
mahlich sich zum Besseren und sogar zu dem Besten wandten, wer ge- 
sehen hat, dafi auch bei den Musterschiilern das Leben nicht immer halt, 
was die Schule versprach, und dala mancher Mann —  auch unter den 
Lehrern — im Leben tiichtig sich erweist, dem seine Lehrer in der Jugend 
ein ganz anderes Prognostikon gestellt, der wird milde urteilen und nicht 
das Kind mit dem Bade ausschiitten. Vor der eigentlichen Verweisung 
wird den Schiilern meist noch eine Galgenfrist gestellt durch das consiliuw 
abeundi oder die Androhung der Entfernung oder die stille Entfernung, 
d. h. den Rat zu gehen, dem beim folgenden Vergehen die wirkliche Ver- 
weisung ohne weiteres folgt. Es erhebt sich nun die Frage, wie lange 
ein solches Damoklesschwert iiber dem Haupte des Bestraften hangen soli, 
ob eine Aufhebung des friiheren Beschlusses ausdriicklich erfolgen oder 
ausgesprochen werden soli. Hier wird der eine Fali ganz anders behandelt 
werden mttssen ais der andere, eine bestimmte Norm laht sich nicht auf- 
stellen. Ist es nur eitel Gesetzesgerechtigkeit und Angst vor dem Ende, 
die den Schuler dem Besseren zuwendet und ihn daran festhalten lafit, 
so lasse man ruhig das Schwert hangen. Geht aber aus allem, was der 
Schuler treibt, hervor, dah eine wahrhafte /israroia, eine ethische Sinnes
anderung vorgegangen ist, dann zeige man ihm, dafi der Fehler verziehen 
ist, und spreche es auch geradezu aus. Es wiirde unpadagogisch sein, 
den Befreiungsakt, der innerlich langst vollzogen ist, nicht auch wirklich 
vorzunehmen.

Wir kommen zur korperlichen  Ziichtigung. Uber keine Strafe 
sind die Meinungen so geteilt. In friiheren Zeiten war der Stock fur alles 
gut. Nicht nur Zucht und Ordnung, auch Kenntnisse wurden „eingebleut". 
Allmahlich sind wir den rohesten und rohen Empfindungen etwas ent-
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wachsen und feineren Auffassungen zuganglich geworden. In Deutschland 
lst seit den Befreiungskriegen der Grundsatz durchgedrungen, dafi korper- 
liche Zuchtigung ais eine das Ehrgefuhl abstumpfende Strafe, bei der 
sehliefilich die Furcht die einzigste Yoraussetzung bildet, mit weiser 
Beschrankung anzuwenden sei. In Preufśen sucht seitdem eine grofie 
Anzahl von Verfiigungen in dieser Beziehung zu wirken. Trotzdem sind 
die Ansichten uber die Anwendung korperlicher Strafen noch sehr ver- 
schieden und die Praxis ebenfalls. Auf der einen Seite verwirft man 
die Verwendung des Stockes ganz, auf der anderen priigelt man munter 
drauf los trotz der Befreiungskriege.1) So sehr man nun auch fur die Rutę 
lm Hausgebrauch schwarmen mag, besonders fur die ersten Lebensjahre, 
wo der Grund zu aller guten Zucht gelegt werden soli, so wenig wird 
wan sich erwarmen konnen fiir die korperliche Zuchtigung in der Schule 
als tagliche oder gar stiindliche Regel. — Die Yerschiedenheit in der An
wendung der korperlichen Zuchtigung beruht meist auf der Verschieden- 
artigkeit der Personlichkeiten. Wem eine reichere Modulation, ein reicherer 
Wechsel der Gemutsregungen, des Stimmtons, der Bewegungen, des Blickes 
und reichere Divinationsgabe in Bezug auf die Erziehungsmittel zur Ver- 
fugung steht, wer seiner geistigen Kraft Gestaltung geben kann vom 
feinsten Hauch bis zum kraftigsten Tonę gerechtester Entriistung, wird 
der Priigel weniger bediirfen und sich der Ziigel mehr bedienen; die ein- 
seitigeren, schrofferen, eckigen und an Modulation des Erziehungstones 
armeren Naturen greifen rascher zur Strafe und besonders zu diesern einen 
Strafmittel, das einseitiger Beąuemlichkeit und Denkweise mehr entspricht. 
Wahrend jene mehr dem Grundsatze des kunstvollen Rosselenkers: eguus 
frenis paret huldigen, stehen diese in etwas anderer Eigenschaft den 
Rnaben gegeniiber, sie denken: asinus fusti paret. Auch kann man die 
Heobachtung machen, dalii diejenigen (wir erinnern an Luther), die in ihrer 
•lugend matilos „gestaupt11 sind, vor zu umfangreicher Anwendung dieser 
Strafe warnen und zarte und feine Beobachtung empfehlen: Quodlibet 
regimen debet observare discrimen ingeniorum, jedes Regiment soli die

o, l ) Im Konigreich Sachsen scheint der 
irii Sanzlich aus der Schulstube der 
mheren Lehranstalten verschwunden zu sein. 
er vortreffliche, allzu frilh heimgegangene 

Uicliard Richter schreibt wenigstens in einer 
®mgehenden Besprechung der I. Aufl. dieser 

adagogiR in den N. Jahrb. f. Phil. u. Pad., 
1- Abt., 1895, S. 470: „Ich batte in meiner 

j ®®ohuld geglaubt, dalś der Stock allent- 
alben in deutschen Landen ais Erziehungs- 

mntel aus der boheren Schule vollstandig 
eseitigt ware. Hier finde ich ihn zu meinem 

^taunen, wenn auch mit Widerstreben und 
nter allerhand Einschrankungen und Kau- 

. e , d°ch schliefilich ais zuliissig und be- 
e®htigt anerkannt. Wollen wir denn nicht 

ę.ndlich 'len letzten traurigen Rest des ganz- 
* veralteten hafilichen Korporalszopfes ■ 

^ fm e id e n ?  Wir sind jetzt sehr eifrig auf 
Wahrung unserer Standesehre bedacht: ver

tragt es sich damit, wenn wir das Publikum 
zu der Annahme herechtigen, dali wir in der 
Ausubung unseres vornehmen Berufes der 
Bakels nicht entraten konnten? Natiirlich 
soli er nur ganz ausnahmsweise und in ganz 
aufierordentlichen Piillen angewendet werden; 
so will es Matthias. Aber die Prugelstrafe 
wird um so unberechenbarer, unleidlicher, 
barbarischer, je  seltener sie benutzt wird; 
nur wenn mit einer gewissen Regelmafiig- 
keit und Haufigkeit gehauen wird, wie in 
der guten alten Zeit, so wird die Prozedur 
eher zu einer padagogischen. Und dann: 
wir haben Zwangs- und Gewaltmittel, die 
unsern Uorfahren nicht entfernt so zu Ge- 
bote standen; wir haben unser Prufungs-, 
Versetzungs- und Berechtigungswesen und 
andererseits die Dimission: das sind unsere 
Stocke, mit denen wir auskommen konnen." 
Vgl. S. 191.
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feinen Unterschiede geistiger Beanlagung beriicksichtigen. Dahingegen 
findet man bei Personlichkeiten, an denen Priigel im Elternhause allzu 
sehr gespart sind, die seltsame Erscheinung der Priigelschwarmerei; es 
ist, ais ob sie an anderen siihnen wollten, was man an ihnen gesundigt. 
Die goldene Mitte ist also auch hier wieder das Beste. Nur Naturen wie 
der Horazische Orbilius plagosus, der ein abgedankter Soldat war und das 
Schulzepter lediglich aus Not ergriffen hatte, mogen in Stock und Rutę ein 
Wundermittel fur Heilung jugendlicher Yerkehrtheiten erblicken. — Andrer- 
seits ist aber auch falsche Empfindsamkeit verwerflich, welche mit einem 
Schlageim Kinde die Wiirde des Menschen zu verletzen meint und den selbst- 
bewufiten erwachsenen Menschen mit dem kindisch-kindlichen verwechselt, 
dem ein Schlag die naturliche und auch aus kindlichem Spiel bekannte 
Gegenwirkung ist, wo jede andere Form der Einwirkung versagt. Dar- 
nach wird man also moglichst sparsam im Schlagen sein und jedenfalls 
nie vergessen, dań die korperliche Ziichtigung ein Zuchtmittel, nicht abei' 
ein Unterrichtsmittel ist, das etwa schlechte Methode zu ersetzen im stande 
ware. Wer sich selbst und andere genau beobachtet, wird die Erfahrung 
gemacht haben, daS der strebsame Lehrer gerade dann am meisten zu 
korperliehen Strafen gereizt und verleitet wird, wenn die Schiller sich da 
unwissend zeigen, wo man bereits festes Wissen erwartet. Wo aufier- 
ordentliche Falle von Eigensinn, frechem Trotz, sittlicher Roheit, Bosheit, 
hartnackiger Liige oder hartnackiger Faulheit sich zeigen, mag man korper- 
lieher Ziichtigung nicht entraten konnen. Wer aber jede Zerstreutheit, 
Flatterhaftigkeit, Unachtsamkeit, jedes Plaudern, jede Unsauberkeit in 
Heften sofort mit Priigeln bedenkt, stumpft das Gefiihl fur Schlage und 
fiir Ehre ab. — Sodann meide man korperliche Ziichtigung bei reiferen 
Schiilern; ist das Kindische aus dem Schiiler gewichen, kommt er ins 
reflektierende und nachdenkende Alter, wo das Ehrgefiihl sich regt, so 
kann korperliche Ziichtigung, weil sie ais ein Gewaltakt empfunden wird, 
nur Roheit erzeugen. — Es ist auch gut, wenn der Gebrauch des Stockes — 
von der Ohrfeige wird besonders gehandelt — moglichst erschwert und 
unbeąuem gemacht wird. Denn gerade gewissenhafte Lehrer, die etwas 
„fertig bringen“ wollen, lassen sich zu leicht, besonders wenn sie erreg- 
baren Temperamentes sind, in blindem Eifer verleiten mehr, ais gut und 
recht ist, vom Stocke Gebrauch zu machen, und werden bei spaterer ruhiger 
Uberlegung sich sagen, da& sie mit anderen Mitteln dasselbe, vielleicht 
noch mehr erreicht haben wiirden. Deshalb liege der Stock nicht nahe 
zur Hand; ecfślnsTca arónu aiórjgog; er wird besser unter Yerschlufi ge- 
halten.

Nicht unter Verschluh kann man die O hrfeige halten. Diese ist 
ja in den meisten Provinzen Preufiens und den meisten deutschen Staaten')

ł) Im Konigreich Sachsen, wie es scheint, 
nicht. Richard Richter schreibt a. a. O. 
S. 470: „Reden lafit sich nach meiner Mei- 
nung in der Padagogik der hoheren Schule 
nur iiber die sogenannte Ohrfeige. Mit dieser 
steht es alinlichwie mit dem Duell: jedermann

weifi, dafi sie in verschiedener Beziehung ver- 
werflich und gefahrlicli ist, und doch halt sie 
jedermann fur unentbehrlich und unter Um- 
stiinden hochst anerkennenswert. Ich mochte 
den Gymnasialdirektor im Deutschen Reiche 
kennen lernen, der noch nicht geohrfeigt
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wie jeder Sclilag an den Kopf einfach verboten. Doch wird kein Verbot 
liiufiger iiberschritten, weil diese Strafart zu nahe liegt und zu leicht 

ausfiihrbar ist. Um so mehr hutę man sich davor, auch deshalb, weil die 
^alle doch zu haufig sind, wo Ohrfeigen, besonders bei zarten Kopfen, 
die schon unter allerlei Krankheiten gelitten, bose Folgen fur die Gesund- 
heit gehabt haben. Dafi die Ohrfeige trotzdem nicht aus der Luft kommt, 
liegt daran, dah TJrsache und Wirkung bei Ohrfeigen in Zeit und Raum 
so wunderbar nahe zusammenliegen und dafi die meisten Menschen fiir 
augenfallige Wirkungen eine grohere Empfanglichkeit haben ais fur stillere 
Lrfolge und da£ś die rabiaten Flegel, verstockten Liigner und boshaften 
Burschen noch nicht ausgestorben sind. Nimmt man hinzu, daS selbst 
Konige sie gelobt haben, daS Friedrich Wilhelm IY. den Baum, der mit 
semen Asten die Szene beschattete, wo ihm von seinem Erzieher die 
Wohltat einiger wohlverdienten Ohrfeigen erwiesen war, lebenslang mit 
einer gewissen Ehrfurcht betrachtete, so wird man sie wohl niemals ganz 
aus der Schulstube verbannen konnen. An der Art ab er, wie ihre Aus- 
fuhrung von Padagogen, die ihrer nicht entraten zu konnen meinen, ge- 
zeichnet wird, mag man sehen, welche Schwierigkeiten die wahrhaft pada- 
gogische Ohrfeige umgeben. Sie soli „wohlgezielt" sein; gut zu zieleń 
ist nun nicht jedermanns Sache; Scliutzenschnure tragen nicht alle Sol- 
daten; die meisten Ohrfeigen verfehlen deshalb tatsachlich auch ihr rechtes 
Ziel und lhren Beruf. Sie soli „mit geringem ballistischem Moment an- 
prallen, also eine Vorwartsrichtung mit eng verbundener Riickwarts- 
bewegung enthalten; und schliefilich soli sie das Ohr nicht beriihren, 
tiotzdem sie doch Ohrfeige heiht, und auch den Mund nicht schadigen, 
wo sie doch Maulschelle genannt wird, sondern nur ais Backenstreich die 
‘Weichteile des Gesichtes’ treffen." Schwarme fur solche Kiinste, wer Lust 
hat; wir geben den Weichteilen des Korpers den Yorzug, die besser fur 
Prugel sich eignen, weil edlere Regungen des Geistes nicht in ihnen 
wohnen. Ist der Schiller aber so grofi geworden, dafi diese Teile nicht 
mehr erreichbar sind, dann wird auch die Zeit gekommen sein, wo korper- 
Hche Ziichtigung besser unterbleibt und wo man auf andere Strafen zu 
smnen hat, von denen doch der Schule eine geniigende Auswahl zur Ver- 
lugung steht. Korperliche Strafen sind und bleiben in erster Linie ein 
' orrecht der patria potestas, und deshalb trachte man damach, daL man, 
Wo es nbtig ist, den Yatern die Rutę in die Hand zwingt und diese zum

aL ich bin es jedenfalls nicht. Aber die 
n.oderne Ohrfeige ist gar keine korperliche 
iichtigung mehr. Wenn sie wirklich korper- 

'veh tut, ist sie schon eine Roheit, eine 
(jnv^ antw°rtliclie Gesundheitsbedrohung; in
• ! r ®rm> in der allein sie zu applizieren 
 ̂ , er Lehrer auch im A flek te Selbstbeherr-
o ung un(j Besonnenheit genug haben mul, 

Rr “ aphenstreich, ist sie eben nur eine 
ab lenS/ ra ê w*e unsere meisten Schulstrafen, 
V(lf  aIs solche um so wirksamer, je  langer 
„ i âtur der Empfanger ist, und oft sehr 
zinr T wert hiesen, weil sie den Dis-
• P niarfall brevi manu erledigt.“ Preufien

I also scheint mehr das gelobte Land des 
Stockes, Sachsen das gelobte Land der Ohr- 

| feige zu sein. Mir wiire es schon recht, 
wenn beide Bundesstaaten auf ihre Sonder- 

I rechte verzichteten, Stock und Ohrfeige drań 
gaben und das iibrige Reich und alle Welt, 
die deutsch spricht, sich anschlofien. So 
lange aber Prechheit, Liige und jegliche Ge- 
meinheit unsere sittliche Empfindung tief 
verletzen, wird die ultima ratio paedagogorum 
immer wieder in Form von Ohrfeige und 
Stock erscheinen und ihre erschiitternde Wir
kung ausiiben.



Priigeln bei passenden Gelegenheiten bringt. Die Yater haben sich dieses 
Recht nicht durch die Schule verkiirzen zu lassen.

Zum Schlusse fassen wir die Erwagungen zusammen: Weise Mafśigung 
walte bei allen Strafen: jede gute Schule und alle tiichtigen Lehrer sollen 
vor allem darauf sehen, dafi sie jegliche Strafe moglichst entbehrlicb 
machen und auf wenige Schiiler, die sie wirklich notig haben, beschranken. 
Wer das Recht des Starkeren in korperlichen Zuchtigungen allzusehr 
geltend macht, bedenkt zu wenig, dafi er ais der geistig Starkere durch 
Nachdenken bessere Wege finden konnte. Wo sich die Strafen haufen, 
befindet man sich nicht in normalem Zustande. Wie des Gesetzes Ge- 
spenst wankende Throne zu stutzen sucht, so pflegen viele Strafen inner- 
lich schwache Autoritat aufrecht zu erhalten. DaS die Disziplin durch 
viele Strafen besser werde, ist nicht bewiesen. Wer sehen kann und 
will, wird vielmehr bemerken, dah in den Gegenden und Schulen, wo die 
meisten Strafbestimmungen bestehen und die meisten Strafen verhangt 
werden, die Disziplin recht traurig ist. Quidquid delirant reges, plectuntur 
Achivi.

Vgl. Dir. Conf. XVII Pommern. — Dir. Conf. XXIX Hannover. — Sachse, Geschiclite 
und Theorie der Erziehungsstrafe, 2. Aufl., Paderborn 1894. — E iselen , Strafe oder Zucht ? 
Leipzig 1858.

38. Zensuren: Das miindliche Urteil. Schriftliche Urteile fiir 
schriftliche Leistungen. Die summierenden Zeugnisse am Ende 
grófśerer Zeitabschnitte. Wert und Form derselben. Das Urteil 
iiber Betragen, Fleifś, Aufmerksamkeit und Leistungen. Verhaltnis 
von Leistungen und Fortschritten. Wahl der Pradikate fiir die Zen- 
sierung der Leistungen. Zusatze zu den Pradikaten fiir die Lei
stungen. Zwischenberatungen und Zwischenzensuren innerhalb der 
Zeitraume, nach welchen die periodischen Zeugnisse verteilt werden.

Mit Lohn und Strafe hangt aucli die Z en sur zusammen, Zensur im 
weitesten Sinne gefatet, von dem miindlichen Urteil iiber die bescheidenste 
Sextanerleistung bis hinauf zu dem Dimplom, das nach der Reifepriifung 
verliehen wird. Fiir die Besprechung von Zensuren und Zeugnissen hat 
die praktische Padagogik nicht iiberall freie Bahn. Denn allgemeine Ver- 
ordnungen der verschiedensten Behorden verlegen den Weg und haben 
iiber manche Punkte schon das letzte und entscheidende Wort gesprochen, 
so daS fiir unsere Erorterungen der Rest Schweigen oder kurze Fassung 
ist. Aber wiewohl manches verordnet ist und damit geordnet erscheint, 
hat man doch nur die grohen Umrisse in jenen Verordnungen; zu innerer 
Fein- und Kleinarbeit hat die praktische Padagogik sorgsame Anweisung 
umsomehr zu geben, da auch auf diesem Gebiete des Schullebens so viel 
gesiindigt und gefehlt wird durch zu rasches Urteil, durch Ubereilung, 
Augenblickseindriicke und Augenblicksausdriicke und da man durch nichts 
so viel und so tief verletzen kann ais durch ungerechtes Zensieren. Wenn 
die Schiiler ais das schonste Lob, das sie ihrem Lehrer erweisen, die Ge- 
rechtigkeit ansehen und wenn sie den gerechten Lehrer am meisten achten 
und lieben, so konnen wir darin einen Fingerzeig sehen und einen An- 
trieb, der Beurteilung der Schiiler durch die Zensur recht eingehende
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Betrachtung und Beachtung zu widmen, damit recht viele Lehrer sich den 
feinen Ruhm der Gerechtigkeit erwerben.

Das betrifft zunachst die taglichen, stiindlichen, augenblicklichen Ur- 
teile, die doch auch Zensur sind. Bei diesen m undlichen U rteilen  
lafit man sich gemeiniglich viel zu sehr gehen. Rein subjektive Eindriicke 
und Empfindungen werden ais Tatsacben in die Beurteilung hinuber ge- 
nommen; der Schiller kommt noch mit einem blauen Auge davon, wenn 
ihm solche Zensuren mit dem Zusatze „du scheinst“ prasentiert werden,

B. „du scheinst ein grofier Faulpelz zu sein“ , und nicht in apodiktischer 
B°rm „du bist“ . Solche Tadelspradikate werden durch Yerstimmung und 
Arger leicht zu Superlativen und rhetorischen Figuren aufgetrieben und 
uehmen eine ganz hafiliche Form an, wenn sie etwa das Gesicht des 
Sehiilers oder andere korperliche Eigenschaften mit in sich hineinziehen. 
Sie setzen sich auch oft kiihn hinweg iiber jede Riicksicht auf besondere 
geistige Yeranlagung. Man bedenkt gar nicht, dafi die Gedachtnis- 
urbeit bei dem einen in rascherem Tempo verlauft ais bei dem anderen, 
da£s hier die Fahigkeit mundlichen Ausdrucks und schriftlicher Dar- 
icgung sehr gewandt ist, wahrend sie dort immer wieder von einer 
gewissen Befangenheit und Angstlichkeit beeintrachtigt wird, und dafś 
die Begabung fiir die verschiedenen Unterrichtsfacher eine sehr ver- 
schiedene sein kann. Man sollte hier iiberall gerechter urteilen und feiner 
abwagen, um nicht so manchen in Mutlosigkeit und Verzagtheit zu stofsen. 
— Bei den sch riftlich en  B eurteilungen  sch riftlich er  Arbeiten 
gebe man nicht nur die Summę der Fehler an, sondern eine zusammen- 
fassende Zensur. Am besten wahlt man fiir diese die fiir die Zeugnisse 
vorgeschriebenen oder iiblichen Pradikate. Bei freieren Arbeiten, beim 
deutschen, lateinischen, franzosischen oder englischen Aufsatz reichen diese 
Lapidarpradikate nicht aus, besonders wenn die Leistungen iiber oder unter 
das Mittelmafi hinauf- oder hinabsteigen. Eine Begriindung des Urteils 
wird in diesen Fallen notig sein. Anerkennung des Fleifses spreche man 
aus, wenn auch die Arbeit im iibrigen ais miMungen angesehen werden 
muf3. Auher dem Urteile tut man gut deutliche Fingerzeige und Anwei- 
sungen kurz hinzuzufiigen, worin der Verfasser sich noch zu andern und 
besondere Miihe zu geben habe und wie er am besten zum Ziele komme. 
Bei der Riickgabe lasse man die eine oder die andere wohlgelungene Ar- 
beit vorlesen, damit die Schiiler das Erreichbare ais erreicht vor sich 
sęhen. Um keinen diinkelhaft zu machen, kann man wechseln und bald 
diese, bald jene gut gelungene Arbeit wahlen. — Ein Fehler vieler Lehrer 
lst es, dafi sie die anerkennenden Pradikate allzu angstlich meiden, dafi sie, 
w° „sehr gut“ oder „recht gut“ unter die Pradikate aufgenommen sind, 
das erste Pradikat grundsatzlich niemals erteilen, weil sie behaupten 
zwischen „gut“ und „sehr gut“ keinen Unterschied zu kennen. Das ist 
c,och etwas Vornehmtuerei, nicht gerade vornehmes Denken. Es ist ja 
nicht zu verkennen, dafi bei der Wahl zwischen zwei lobenden Pradikaten 
viol Spielraum dem subjektiven Ermessen bleibt und dah die Wahl immer- 
*̂in Qual macht. Aber das darf nicht ablialten die Qual zu iiberwinden. 

^cnn z. B. eine Arbeit dem Inhalte nach vollkommen geniigt, der Form
nr. Ad. M atth ias, Prakt. Padadogik. 2. Auli. t3
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nach aber iiber das Mittelmafs hinausgeht, so darf man ohne Bedenken 
das zweite lobende Pradikat (gut) wahlen; geht sie aber in Form und In- 
halt stark iiber das Mittelmah hinaus, dann wahle man getrost die erste 
Nummer. Bei sprachlichen Arbeiten, die in der Klasse gefertigt werden, 
wird man eine Arbeit „gut“ nennen, wenn nur ein oder der andere Fehler 
sich findet oder wenn sie fehlerlos ist, aber Korrekturen allerhand Art 
zeigen, dala das Wissen noch schwankend und das Konnen nicht ganz 
sicher ist; fehlerlosen Arbeiten aber, die mit offenbarer Sicherheit sofort 
das Richtige treffen und vielleicht nur ganz vereinsamte und unwichtige 
Korrekturen zeigen, erkenne man ohne Bedenken das erste Pradikat zu. 
Auch nehme man bei der Abwagung der Pradikate Riicksicht auf den 
groSeren oder geringeren Umfang der Arbeit, auf die grofśere oder ge- 
ringere Zahl von Schwierigkeiten und auch darauf, ob das Geforderte dem 
durchgenommenen Pensum unmittelbar nahe steht oder sich schon etwas 
weiter davon entfernt hat. — Yor allem ist Yorsicht geboten bei Beginn 
eines neuen Jahreskursus. Man stelle sich anfanglich noch auf den Stand- 
punkt der vorhergehenden Klasse und beurteile nachsichtig. Wenn auch 
die einzelnen Klassenpensen vorgeschrieben und festgelegt sind, — manche 
Punkte werden von den verschiedenen Lehrern doch sehr verschieden 
betont; daher urteilt der rezipierende Lehrer der neuen Klasse leicht 
ungerecht, wenn er nur mit seinem Mahstab mifst und nicht bedenkt, dafs 
es andere Leute in der Welt gibt, die mit anderem Mafistab messen. 
Die ersten Arbeiten im neuen Kursus werden deshalb am besten recht 
leicht gewahlt; allmahlich mag straffer angezogen werden. Dann macht 
man die Schiiler nicht kopfscheu und arbeitet im besten Sinne des Wortes 
kollegial. Bei hauslichen Arbeiten kommt es vor allem darauf an, ob 
Selbstandigkeit der Arbeit zu erkennen ist: diese verdient Lob, doch nur 
dann, wenn man seiner Sache unbedingt sicher ist. — Bei tadelnden Pra- 
dikaten sei man vornehm im Ausdruck. Triviale Formen, schimpfenden 
Ton und unschone Worter meide man. Sie verletzen den Schiiler und 
setzen den Lehrer herab.

Die Zensuren im engeren Sinne, die am Schlusse grofierer Zeit- 
abschnitte iiber Betragen, Fleih, Aufmerksamkeit und Leistungen erteilt 
werden, sind fur alle Teile wertvoll, fiir die Eltern zur Einsicht in den 
Wissensstand und die ganze Entwicklung ihrer Sohne und in Fehler und 
Mangel, auf dereń Beseitigung besondere Aufmerksamkeit zu verwenden 
ist, fiir die Schiiler zu ernster Selbstpriifung, Erinnerung und Anspornung, 
fur die Lehrer, um am Schlusse eines gewissen Zeitabschnittes zu iiber- 
schlagen, was niribus unitis bereits erreicht und noch zu erstreben ist. 
Sollen diese Zeugnisse ihren vollen Zweck erfiillen und ihrem Werte 
nach gestaltet werden, so diirfen die Urteile sich nicht etwa erst in 
den letzten Wochen bilden, sondern miissen sich im Laufe des Quartals, 
Tertials oder Semesters allmahlich historisch gestalten. Wenn sich so in 
langerem Zeitabschnitt das Urteil iiber einen Schiiler bildet, bestatigt oder 
berichtigt, so wird am Ende des Abschnitts niemand wegen seines Urteils 
in Verlegenheit sein und noch besonderer Vorrichtungen fur die Bil- 
dung desselben bediirfen. Dieses fallt dann wie eine reife Frucht vom
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Baum. Wird dagegen das Gesamturteil nur aus einer oder einigen 
Schlufileistungen entnommen, ohne dafi man der geistigen Entwicklung des 
Schiilers bestandig gefolgt ist, so ist das Zeugnis leicht dem Irrtum und 
Zufall preisgegeben. Das darf aber nicht sein, weil eines der wichtigsten 
Erziehungsmittel in sein Gegenteil umschlagt, wenn es mit dem eigenen 
Bewufitsein der Scliiiler, besonders der ernsteren, redlich strebenden in 
Widerspruch tritt. Der Ausdruck in der Zensur soli iiberall wahr und 
bestimmt, klar und anregend sein J bei aller Wahrheit und Yerstandlich- 
keit mufi aber Milde und Adel der Form dem freundlichen und erspriefi- 
lichen Yerkehr zwischen Schule und Haus dieWege .offen halten und ge- 
fallig machen. Kurz und biindig kann ja ein Zeugnis sein; es braucht 
deshalb nicht kurz angebunden zu sein und lieftige und wegwerfende Aus- 
driicke zu enthalten; auch der Tadel sei nicht zu schroff im Ausdruck; 
verletzende Worte fuliren zu niehts Gutem. Ist man zwischen zwei Ur- 
teilen oder Pradikaten zweifelhaft, so gebe man dem milden den Vorzug, 
da unter Unsicherheit der Unsichere, nicht aber der Scliiiler oder der gute 
Ruf der Schule zu leiden hat. Dafi die endgiiltige Fassung, besonders 
Wenn es sich um Pradikate iiber Betragen und Fleifi handelt, der Zensuren- 
konferenz vorbehalten bleibt, ist selbstverstandlieh. Manche Gegensatze 
und Widerspriiche der Beurteilung lassen sich hier durch ruhige Be- 
ratung und Besprechung beseitigen, und alle in ein und derselben Klasse 
unterrichtenden Lehrer erhalten ein genaues und vollstandiges Bild von 
jedem Schiller.

Yor allem kommt es darauf an, ein klares Urteil iiber das B e
tragen zu erreichen. Es ist festzustellen, wie der Schiller sich zu der ge- 
druckten Schulordnung und zu ungeschriebenem Brauch und guter Sitte 
verhalten hat. Hat er gegen die Forderungen der Schulordnung sich 
vergangen innerhalb oder aufierhalb der Schule, hat sich in diesen 
Vergehungen boser oder schwacher Wille, Fahrlassigkeit, Schlaffheit 
kundgegeben, so werde es vermerkt. Milde soli man sein, wo der Wille 
unter korperlicher Schwache und Nervositat leidet; auch wo gut ge- 
meinte Lebhaftigkeit sich zeigt und nicht die richtigen Formen hndet, 
soli man nicht mit gleichem Mafie messen und mit gleich strengem Aus
druck ahnden wie bei absichtlichen Storungen. Dagegen strafe man 
strenger mit dem Zeugnistadel Unwahrhaftigkeit, Unbescheidenheit, un- 
ordentlichen Schulbesuch, ehronische Verspatung, verbotenen Wirtshaus- 
besuch, renommistisches Auftreten und ahnliche Untugenden. In Be- 
ziehung zur Rubrik Betragen steht ferner Reinlichkeit und Sauberkeit 
iu der aufieren Erscheinung und in der Haltung der Hefte, Piinkt- 
lichkeit in der Ablieferung der Arbeiten, sorgfaltige und deutliche Hand- 
schrift; sollte also keine besondere Rubrik fur Ordnungsliebe vorgesehen 
sein, so wird man den Begriff Betragen etwas weiter fassen ais im 
gewohnlichen Leben. — Es leuchtet von vornherein ein, dafi manche 
Schwierigkeiten sich ergeben werden bei Beurteilung des Betragens. Ein 
grofier Teil der Vergehen, leichterer wie schwerer, werden den Lehrern 
gar nicht bekannt. Wie mancher besucht das Wirtshaus, ohne gefafit zu 
Werden? Wie mancher bedient sich unehrlicher Mittel, ohne ertappt zu
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werden? Auch tadelnswertes Yerhalten gegen Mitschiiler wird vielfach 
gar nicht mit in Anrechnung gebracht, weil der Lehrer nichts davon er- 
fahrt. Ganz aber entzieht sich der Kenntnis der Schule das Verhalten 
der Schiiler im Elternhause; es kann nur dann im Schulzeugnis Berfick- 
siehtignng finden, wenn es Gegenstand der Rugę oder Strafe in der Schule 
gewesen ist. Es fahrt also — das latst sich nicht leugnen — mancher 
Schiiler zu gut bei der Beurteilung durch die Schule; andere wiederum 
kommen zu schlecht weg, besonders die offenen und lebhaften Naturen. 
Man hat deshalb vorgeschlagen im Zeugnis sich polizeilich auszudrucken: 
„Es ist nichts Nachteiliges bekannt geworden", „das und das ist vor- 
gefallen" oder aber die Beurteilung des Betragens ganz wegzulassen. Dann 
wiirden aber unter den doch immerhin wenigen, die „geheime Schuld" auf 
sich geladen oder schwerer erkennbar sind, die vielen leiden, die fur unser 
Urteil durchsichtig sind. Das wiirde nicht der Stellung der Schule zu 
ihren Zoglingen entsprechen.

Deshalb wird auch die richtige Bezeichnung fur das Betragen und die 
Wahl des normalen Pradikates nicht ganz leicht. Das Pradikat „gut“ 
scheint den meisten Beifall zu finden, trotzdem es schon fiber normales 
Mafi hinausgeht; denn es druckt ein uneingeschranktes, positives Lob aus; 
es bezeichnet nicht nur Fernsein storender Eigenschaften, sondern auch 
das Yorhandensein wirklich erfreulichen Tuns. Es ist deshalb fur den- 
jenigen, gegen den nichts Nachteiliges vorliegt, vielleicht etwas zu hoch 
gegriffen. Man hat mit Recht gesagt, dafi man durchaus nicht im stande 
zu sein brauche dem Schiiler irgend eine tatsachliche Ungebuhr nachzu- 
weisen und dafi man doch durch seine ganze Erscheinung und Haltung 
davon iiberzeugt sein konne, dafi er nicht zuverlassig sei. Der Lehrer 
sei z war zur sorgfaltigsten und aufmerksamsten Priifung aller Verhaltnisse 
verpflichtet, aber trotzdem werde sein Urteil auch vielfach durch subjek- 
tive Eindriicke bestimmt. Sei man „subjektiv“ gebunden, so konne man 
sich ja helfen mit dem Pradikat „befriedigend" und bei erheblichem 
Zweifel mit „ohne Tadel“ und „ohne besonderen Tadel“ . Denn das Pra
dikat „gut“ sei nur dann verdient, wenn das Betragen nicht nur gegen 
die Gesetze und guten Sitten nicht verstofien, sondern sich zugleich positiv 
bewahrt und in dem ganzen Auftreten des Schiilers ais vertrauenswiirdig 
erwiesen habe. Wir mochten das „gut“ trotzdem ais Pradikat anempfehlen 
fiir alle die, gegen die nichts vorliegt. Denn das subjektive Ermessen 
ist doch ein zu unsicheres Wesen und tadelt gar zu leicht; die Mehrzahl 
der Menschen und auch der Lehrer ist zum Norgeln mehr veranlagt ais 
zu freiem und frischem Anerkennen; und zu leicht wird auf ein wenig 
sympathisches Gesicht hin das Betragenspradikat herabgemindert und auf 
sch6ne Augen hin hinaufgeschraubt. Das allgemeine Pradikat „befriedigend" 
leistet aufierdem der lieben Beąuemlichkeit allzuviel Yorschub. Wenn 
ohne tatsachliche Unterlagen das Pradikat gut vorenthalten wird, so hat 
das etwas Verletzendes. Wird es aber wirklich ein oder das andere Mai 
zuviel erteilt, nun so liegt doch auch ein „Noblesse oblige" darin, das seine 
stillen Wirkungen tun mag. Gegen die gedruckten Pradikate befriedigend, 
ohne Tadel, ohne besonderen Tadel sprechen auch verschiedene andere
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Griinde. „Befriedigend" schlieSt doch ebenfalls eine gewisse Anerken- 
nung in sich, — und das subjektiv belastete Gewissen wird also auch 
durch dieses Pradikat nicht ganz entlastet. „Ohne Tadel“ aber ruft Mifi- 
verstandnisse hervor. Die doppelte Verneinung des Lobes kann ganz be- 
sonderes Lob ausdrucken. Ein oder der andere pfiffige Jungę konnte wobł 
seinem Vater ohne viele Miihe demonstrieren, dafi Bayard auch ein Mann 
ohne Tadel gewesen sei. Es kann ferner „ohne Tadel“ soviel heifien ais 
»nicht getadelt“ oder soviel ais „es ist niclits Nachteiliges bekannt ge- 
worden". Ein solches Pradikat ziemt aber der Selmie nicht, sondern der 
Polizei. Dieser wird der Mensch erst dann genauer bekannt, wenn er etwas 
verbrochen hat; Schule und Lehrer stellen sich aber ein Armutszeugnis 
ans, wenn sie bekennen, nicht im stande zu sein etwas Positives iiber einen 
Schiller auszusagen. Soli endlich in diesen Pradikaten liegen, dah der 
Schuler, den man wohl loben mochte, doch von Herzen recht schlecht sein 
und morgen des heute ihm gespendeten Lobes sich ganzlich unwiirdig er- 
weisen konne, so liegt darin ein Mifitrauen und wird ein Wechsel auf 
schlechte Zukunft ausgestellt, durch welchen man Mifitrauen sat und ge- 
radezu zwingt das schlechte Betragen dem mi&falligen Urteil moglichst 
bald nachzuliefern. Auch der Ausdruck „ohne besonderen Tadel" bietet 
keinen unzweifelhaften Sinn; denn je nach der Betonung wechselt die Be- 
deutung. Accentuiert man das Adjektiv, so sagt man, dafi kein Tadel 
vorliege, dessen ausdriickliche Erwahnung not tue; es liegt ein Zugestand- 
nis darin, dats Tadelnswertes allerdings vorhanden. Was dieses aber sei, 
dariiber mag der Yater des Sohnes im trauten Yerein mit diesem griibeln 
wie iiber ein weises Orakel; vorlaufig ist’s ihm Geheimnis wie dem ur- 
teilenden Lehrer auch. Betont man jedoch das Substantiv, so sagt das 
langere Pradikat nicht mehr ais das kurze „ohne Tadel", dala man nam- 
lich nichts zu riigen und nichts zu loben habe, dafi das Betragen auf dem 
Nullpunkt stehe, nicht gehauen, nicht gestochen, nicht kalt, nicht warm 
sei. Darin auhert sich aber kein richtiges Verhaltnis zum Schiller. Be- 
tragt dieser sich taglich 4 —6 Stunden unter oft sehr wechselnden und 
qualvollen Umstanden und bei wechselnden Menschen mit wechselnden 
Stimmungen und wechselnden Manieren so, da£s nichts gegen ihn vor- 
gebracht werden kann, so gebe man ihm getrost „gut". Dariiber hinaus- 
zugehen' und „lobenswert" oder ahnliche Pradikate zu geben, liegt wohl 
kaum ein Grund vor. Ein gutes Betragen ist ein Benehmen, das so be- 
schaffen ist, wie es sein soli; ein besseres, ais es sein soli, lafit sich 
schlecht denken, wenn man nicht etwa augendienerisches Hervortun fiir 
kesser ansehen will ais ein Betragen schlicht und recht. Ganz anders 
kegt die Sache, wenn es sich etwa um eine ganz offenkundig wahr- 
genommene Besserung des Betragens handelt. Dann soli eine Anerken- 
nung auf dem Zeugnisse nicht fehlen. — Sehr vorsichtig ist bei tadeln- 
den Bemerkungen zu verfahren. Hier ist allemal wesentlich ein motivieren- 
der Zusatz, der die Anfiihrung der Beobachtungen enthalt, auf welche 
^er Tadel sich griindet; nur keine geheimnisvollen und beąuemen Zusatze 
wie „im ganzen". Je nachdem die Tatsaclien sind, auf welche die Be
obachtungen Bezug nehmen, mag man zu Tadel, schwerem Tadel oder

§ 38. D as U rte il Iiber B etragen , F le iss , A n fm erksam keit und L eistungen . 197



zum Ausdruck aufśerster Besorgnis iibergehen. Die Mannigfaltigkeit der 
Falle ist hier so grofi, und auch die Art der Beurteilung wird je nach 
der Individualitat des Schiilers so verschiedenartig sein, dafi man im 
Ausdruck wechseln und die Beurteilung nicht in feststehende Formen 
hineinzwangen wird. Die Hauptsache ist, dali man kraftig hervorhebt, 
was zum Tadel Anlafi gegeben und was der Besserung bedarf. — Vorsicht 
ist angebracht mit dem Ausdruck des Tadels, dessen Anlaiś lange Zeit 
vor der Aufstellung des Zeugnisses liegt. Hat der Schiller sieli damals 
eines Yergehens schuldig gemacht, so wird er bestraft bald nach dem Be- 
kanntwerden, und es gehort sich, dafi das Haus sofort von Yorfall und 
Strafe Kenntnis bekommt. Hat dann die Strafe, die das Vergehen siihnt, 
das lebhafte Gefiihl der Reue und Besserung herbeigefiihrt, so lasse 
man Vorfall und Tadel vom Zeugnis fort oder gebe ganz milde Fassung. 
Gerade die Hoffnung, durch gutes Yerhalten den Einflufa des Yergehens 
auf das Zeugnis zu beseitigen, kann, verbunden mit dem Reuegefiihl, eine 
gute Wirkung ausiiben; der Gedanke aber, dafi das gebiifste Verbrechen die 
Zensur auf alle Falle verunstalten wird, kann unwillig machen und den 
Gedanken hervorrufen, dafi weitere Siinden es doch nicht schlechter machen 
werden. Wer bar bezahlt, erhalt ja auch am Bnde des Jahres nicht noch 
einmal eine Rechnung, sondern nur der, der etwas schuldig bleibt.

Der Beurteilung des F leiSes stehen ahnliche Schwierigkeiten ent- 
gegen; auch die Schwierigkeiten der Formulierung des Urteils sind ahn- 
licher Natur. Den hauftlichen Fleifi — und diesen ziehen die Zeugnisse 
mit in ihren Bereich — beurteilen wir oft wenig der Wirklichkeit gemafi, 
indem wir uns durch ungeniigende Leistungen zu verurteilendem, durch 
gute Leistungen zu lobendem Urteil verfuhren lassen, indem wir nur die 
Ergebnisse ins Auge fassen, nicht aber den Kraftaufwand und die Selb- 
standigkeit, mit welchen der einzelne Schiiler gearbeitet hat. Wer seinen 
Schriftsteller iibersetzen kann, einen guten hauslichen Aufsatz gemacht 
hat und andere gute Aufgaben aus hauslicher Tatigkeit liefert, ist des- 
halb noch nicht fleifśig zu nennen. Eselsbriicken aller Art, Hauslehrer, 
Miitter oder Tanten konnen das Beste daran getan haben. Wenn ein 
Schiiler nie Anlafi zur Klage gibt, so wissen wir, dań er nicht faul ist; 
fleifug brauclit er darum immer noch nicht zu sein; er kann ja bei leichter 
Auffassung alles in der Klasse oder in den Zwischenpausen sich ange- 
eignet haben. Wer aber nicht gut iibersetzen kann, weniger gute Auf- 
satze macht, die aufgegebenen Pensen nicht mit Sicherheit weifi und beim 
Aufsagen von Memorierstucken stockt, der braucht keineswegs faul zu 
sein; er kann sogar recht fleifiig sein; aber schlechte Begabung, Be- 
fangenheit und korperliche Griinde konnen mitwirken, die auch den besten 
Fleife beeintrachtigen. Leistungen und Fleih stehen also nicht immer in 
gleichem Verhaltnis zueinander. Ein Schiiler, der immer Gutes leistet, 
stets ohne Bedenken versetzt wird, der aber nur soviel arbeitet, ais not- 
wendig ist, kommt bei der Beurteilung zu gut weg. Seine Leistungen be- 
einflussen das Fleifipradikat zu seinem Vorteil. Ein fleilBiger Schiiler, der 
sehr viel arbeitet, dem es aber an Begabung fehlt, mufite das beste Pra- 
dikat im Fleifie haben; er bekommfs nicht, weil seine Leistungen das
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Pleihpradikat beeinflussen — zu seinem Nachteil. Man sollte hier ge- 
rechter sein; tatę man das, so wiirden auch die Urteile iiber die ganze 
geistige Befahigung der einzelnen Schiiler klarer werden und Eltern und 
Schiiler Winkę erhalten, die ihnen zum Besten dienten. Lesen diese aber, 
da£ bei Riesenfleifi, den sie doch sehen, ein hochst diirftiges Pradikat fiir 
den Fleifi erteilt wird, so miissen sie zweifeln an der Gerechtigkeit des 
^eugnisses und haben ein gutes Recht, auch auf die iibrigen Zensuren 
nicht viel zu geben. — Alle diese Erwagungen, die man noch weiter 
ausfuhren konnte, fiihren dazu, bei der Fassung des Fleihpradikates sich 
^bglichst klar zu halten und allgemeine und unbestimmte Pradikate in 
den Fallen zu meiden, wo man tadelndes Urteil fallen mufi; kurze Pra
dikate sind nur da anzuwenden, wo Mangel nicht zu erwahnen sind. Es 
enipfehlen sich deshalb Zusatze, die iiber etwaige Mangel unter moglichster 
Beriicksichtigung der Individualitat des Schiilers genauen Aufschluh geben. 
Ob ein Schuler den gesetzlichen Forderungen nachkommt, ohne aber 
griindlich zu arbeiten, ob er bald sich anstrengt, bald oberfłachlich und 
fliichtig ist, ob er in diesen Fachem fleihig, in andern weniger fleifiig, ob 
er fleihig ist, aber nicht mit geniigendem Erfolg, oder ob er in den schrift- 
lichen Leistungen sorgsamer ist ais in den miindlichen: das alles wird 
beąueme Zensierung in einen Topf werfen, aus dem man dann Pradikate 
hervorholt wie „im ganzen“ , „noch“ , „allenfalls", „teilweise" geniigend; 
und doch besteht zwischen den wenigen angefiihrten Fallen ein recht er- 
heblicher Unterschied; nicht dali ein x, y, z vermi£t wird, ist den Eltern 
wichtig zu erfahren, sondern was vermifit wird; von der speziellen Be- 
schaffenheit des Mangels miissen die Bemuhungen ihn zu heben iliren 
Ausgang nehmen.

Die Beurteilung der A u fm e r k s a m k e it  wird leichter sein ais die 
des Betragens und Fleifśes. Und doch ist sie schwieriger ais mancher 
glaubt. Was wie Unaufmerksamkeit aussielit, kann langsamere Auffassung 
Sein, und was wie Aufmerksamkeit aussieht, kann Indolenz und Traumen 
sein. Nicht nur die Hasen schlafen mit offenen Augen. Im allgemeinen 
werden nun Fleifi und Aufmerksamkeit bei den meisten Schiilern in 
Wechselwirkung stehen, sich gleichen und in allen Unterrichtsfachern sich 
gleichmafiig zeigen. Zu den Ausnahmen gehoren befriedigender haus- 
hcher FleifB und mangelhafte Aufmerksamkeit in der Klasse oder der um- 
gekehrte Fali. Wo man eine solche Ausnahme zu erkennen glaubt, soli 
nian vorsichtig priifen, ob das Urteil nicht auf Tauschung beruht. Zeigt 
sich nicht fiir alle Facher gleieher Fleih und Aufmerksamkeit, so frage 
lr>an sich, ob die Schuld nicht mehr auf seiten des Lehrers ais auf seiten 
des Schiilers liegt. Denn die Verschiedenheit der Unterrichtsgegenstande, 
•j êigungen und Abneigungen einzelner Schuler in bezug auf dieses oder 
jenes Fach treten, wenn die Lehrer die Saclie in richtiger Weise betreiben, 
viel weniger in die Erscheinung, ais vielfach behauptet wird. Viel haufiger 
bornmt es vor, dafi Schiiler, denen jegliches Interesse fiir einen Unterrichts- 
§egenstand abgesprochen wurde, in einer anderen Klasse und beieinem anderen 

ebrer Interesse, Fleifi und Aufmerksamkeit zeigen. Das gibt zu denken, 
Und es sollten manche Lehrer mehr bedenken, ais sie es zu tun pflegen.



Bei den Zensuren fur B etragen , Fleifi und Aufm erksam keit 
werden die Noten im K lassenbuche eine gewisse Rolle spielen; es fragt 
sich, welche. Manche schwarmen dafur, alle Noten des Klassenbuchs ins 
Zeugnis ais Summę zu iibertragen. Ein solches Zeugnis gleicht einem 
Bagatellregister und zeigt Kleinigkeitsschwarmerei. Man sollte lieber solche 
Noten, falls es sich nicht etwa um schwere Schulstrafen fur schwere Ver- 
gehen handelt, einfach weglassen. Die Praxis der Lehrer in Bezug auf Ein- 
tragungen ins Klassenbuch ist doch auch zu verschieden; der eine beniitzt es 
gar nicht, der andere tragt jede Kleinigkeit ein; auch spielt Yerstimmtheit 
oder Arger ttber plotzlich sich zeigende Mangel in den Leistungen eine 
gewichtige Rolle mit. Deshalb soli man dieses nicht ganz gleichartige 
und nicht ganz objektive Materiał nicht so roh, wie es gewachsen oder 
vom Himmel gefallen ist, herubernehmen, sondern Spreu vom Weizen 
scheiden; d. h. in der Zensurkonferenz soli durch Besprechung zwischen 
dem Lehrer, der den Tadel niedergeschrieben hat, dem Ordinarius und 
dem Direktor das Materiał verarbeitet werden. Dabei wird sich das Wert- 
volle von dem Wertlosen scheiden und schliefilich ein Pradikat heraus- 
kommen, welches es verdient, dem Zeugnisse einverleibt zu werden.

Die Beurteilung der Leistungen geht von anderen Gesichtspunkten 
aus ais die Beurteilung von Betragen, Fleifi und Aufmerksamkeit. Diese 
hangen aufs innigste mit der ganzen Person zusammen; die Leistungen 
aber, die der Schiller liefert, lassen sich in gewissem Sinne loslosen von 
der Personlichkeit. Fur Betragen, Fleifi und Aufmerksamkeit ist der 
Mahstab gleichsam verschiebbar nach der Individualitat des Schiilers und 
nach einer Reihe von durchaus wandelbaren und mannigfachen Momenten, 
ais da sind korperliehe Eigenschaften und geistige Dispositionen, hausliclie 
Verhaltnisse und dergl. Fur die Beurteilung der Leistungen dagegen be- 
sitzen wir an feststehenden Unterrichtszielen einen objektiven Mafistab. 
Eine Leistung verdient darum weder ein hoheres noch ein geringeres 
Pradikat, weil der Lehrer weih, wie viel oder wie wenig Schwierigkeiten 
der Schuler zu ihrer Anfertigung hat iiberwinden miissen, wahrend das 
Urteil iiber den Fleih gerade durch Berucksichtigung dieses Umstandes 
wesentlich beeinflufit wird.

Trotz des objektiven Mahstabes ist es doch nicht ganz leicht, das 
Pradikat fur die Leistung immer richtig zu trelfen, zumal da hier nicht 
wie bei Betragen, Fleifi und Aufmerksamkeit eine grofie Mannigfaltigkeit 
von Ausdriicken und Wendungen zur Verfugung stehen, sondern in den 
meisten deutschen Staaten und Provinzen bestimmte Pradikate vorge- 
schrieben sind, zwischen denen man zu wahlen hat. Von den Schwierig
keiten kann die praktische Padagogik nur die hauptsachlichsten nennen; 
die Praxis selber wird dereń weit mehr bieten. Jedenfalls ist es wichtig, 
sich der Schwierigkeiten bewuht zu sein; denn es geschieht tatsachlich 
viel Unrecht durch iibereilte, befangene Beurteilung oder durch oberflach- 
liche Zensierung. Auch Voreingenommenheit ist nicht so selten, wie man 
denkt; und sie wirkt um so schlimmer und gefahrlicher, ais sie unbcwufit 
geiibt wii-d. Schwierig ist vor allem die Beurteilung, wenn schriftliche 
Leistungen nur vereinzelt vorliegen und wenn diese im Hause mit mehr
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oder weniger fremder Hilfe angefertigt worden sind. Schwieriger wird die 
Sache, wo der Lehrer nur nach miindlichen Leistungen Zensuren geben 
mufa, wie jn Geschichte, Religion und Naturgescbichte, und wenn er das 
tun mufi in einer Klasse von 50 Schiilern. Hier kann die Zeit der Zensur 
herankommen, ohne dafi alle Schiiler so ausreichend zu Wort gekommen 
sind, dali sich ein zuverlassiges Urteil bilden lafśt. Noch schlimmer steht’s, 
Wenn einem Unterrichtsfache nur eine Stunde zur Verfiigung steht und 
wenn obendrein diese eine Stunde haufiger ausfallt. Da es nicht ganz 
leicht ist, sich aus allen Leistungen ein Urteil zu bilden, so machen sieli 
Manche die Sache einfach und wenden den aufśerliclisten Mafistab an: sie 
beurteilen die gesamten Leistungen nach der Zahl der Fehler einer Probe- 
oder Priifungsarbeit, ohne weitere Riicksicht zu nehmen auf das, was 
aufierdem geleistet ist. Dali diese Art der Beurteilung so lange Geltung 
gehabt hat und leider noch immer an manchen Stellen hat, entspringt der 
Beąuemlichkeit. Auch in andern Fachem waltet eine gewisse Oberflach- 
lichkeit: wer in Geschichte und Religion nur nackte Tatsachen mit den 
dazu gehorigen Jahreszahlen oder bestimmte gedachtnismahige Schlag- 
worter oder formelhafte Wendungen, hinter denen oft nicht das geringste 
Yerstandnis steckt, einfach abfragt und damach sein Urteil bildet, niacht 
sich die Sache ebenso leicht wie der Fehlerzahler. Wer aber nicht nur 
leicht abfragbares Wissen, sondern das tiefere Verstandnis priifen will, 
hat mehr Verstand, Urteilskraft und vor allem mehr Zeit notig: und des- 
halb verteile er die Priifungsarbeit nicht auf einzelne Schlufirepetitions- 
tage, sondern auf die ganze Unterrichtszeit des Jahres. Eine weitere 
Schwierigkeit bei der Abmessung des Urteils liegt darin, dafi der eine 
Lehrer die Forderungen des Lehrplans in jedem Augenblick ais sein For- 
derungsideal ansieht, wahrend der andere das in der verfiigbaren Zeit 
wirklich Erreichbare oder das durchschnittlich Erreichte zum Mafsstab 
nimmt. Aus alledem geht hervor, dah man sehr gewissenhaft abwagen 
und sich vor iibereilter oder schematischer Beurteilung hiiten soli. Yor 
dem endgiiltigen Niederschreiben prufe man das Pradikat wiederholt, 
vergleiche die verschiedenen Schiiler miteinander, sehe auch auf friihere 
Pradikate des Schiilers und wende vor allem Zusatze zu den gebrauchlichen 
Puadikaten an, die sie illustrieren und erlautern. Von diesen Zusatzen wird 
Weiter unten die Rede sein.

Sehr vorsichtig ist auch zu scheiden zwischen Leistungen und 
P ortsch ritten , die sich keineswegs immer decken. Zunachst kommt es 
bei Feststellung der Zensur, besonders bei der Versetzung in eine hohere 
Klasse, ganz allein auf die Leistungen an; diese sollen zensiert und fiir die 
Wahl des Pradikats allein mahgebend sein. Es kann z. B. ein Schiiler, 
der friiher, vielleicht durch langere Krankheit behindert, zuriickgeblieben 
War> in der Folgezeit sehr bedeutende und hochst erfreuliche Fortschritte 
geniacht haben, ohne doch das am Ablauf eines Semesters oder Quartals 
Ei'forderliche zu leisten. Man hat also am Ende einer bestimmten Periode 
uach einem moglichst objektiven Mahstab die Leistungen und nur diese 
211 beurteilen, um dem Schiiler und den Eltern klar zu machen, wie weit 
er Konnen und Wissen den objektiven Normen der Schule geniigt;



trifft es sich einmal, dafi ein Schiller trotz seiner verhaltnismafiig be- 
deutenden Fortschritte den sachlichen Forderungen noch nicht geniigt, so 
mag man das an geeigneter Stelle zum Ausdruck bringen, indem man das 
erfreuliche Streben anerkennt. Die Beurteilung der Fortschritte beriick- 
sichtigt eben die individuelle Yerschiedenheit des Ausgangspunktes und 
kann damach Anerkennung und Tadel aussprechen; die Beurteilung der 
Leistungen geht von dem fiir alle Schiiler gleichen End- und Zielpunkt 
aus und bemifit nach der grofieren oder geringeren Entfernung von diesem 
den Wert derselben. — Uber diesen Zielpunkt und damit iiber den anzu- 
legenden Mafistab sind sich manche auch nicht klar. Manche wollen das 
K lassenziel ins Auge fassen und dem normalen Schiiler erst bei der 
Yersetzung in die hohere Klasse durchweg befriedigende Pradikate zu- 
billigen. Andere wieder wollen fiir die verschiedenen Quartale (Tertiale, 
Semester) einen verschiedenen Mafistab anlegen und einen Fortschritt von 
milderer Beurteilung zur Strenge stattfinden lassen. Man sollte meinen, 
die natiirlichste, auch dem schlichtesten Laienverstande (der doch die 
Zeugnisse verstehen soli) klar zu machende Ansicht ist die, dali das jedes- 
mal zu absoMerende Pensum der abgelaufenen Periode den Mafistab fiir 
die Pradikate iiber die Leistungen abgeben miisse, so dafi der normale 
Schuler in jeder Periode befriedigende Pradikate heimbringen kann. Setzt 
man aber das Klassenziel ais Mafistab, so wiirde der bravste und fleifiigste 
und dabei begabte Schuler dadurch, dafi er nach Ablauf der ersten Periode 
in der neuen Klasse unbefriedigende Zeugnisse iiber seine Leistungen er- 
lialt, in seinem Streben eher entmutigt ais angespornt werden. Selbst- 
verstandlich ist es bei unserer Ansicht auch, dafi einem Schiiler, der nach 
Ablauf des Jahreskursus in seiner Klasse sitzen geblieben .ist, es im 
nachsten Jahre nicht angerechnet werden darf, dafi er schon einmal den 
Kursus durchgemacht hat; zeigt er sich seinen Aufgaben gewachsen, hat 
er sich das zu absolvierende Pensum angeeignet, so soli er nun auch die 
Genugtuung haben, gute Zeugnisse fiir gute Leistungen zu bekommen. 
Einem solchen Schuler es vorzuhalten, dafi seine Leistungen kein Kunst- 
stiick seien, ist unpadagogisch; iiber einen Siinder, der sich bessert, soli 
vielmehr grof3ere Freude herrschen ais iiber den Gerechten.

Soli man sich nun auch hiiten, fiir die einzelnen Perioden einen ver- 
schiedenen Mafistab anzulegen, so wird man die Fassung der Pradikate 
und der sie begleitenden Bemerkungen doch etwas einrichten miissen auf 
die Wirkungen, die man erzielen will; man wird das Zeugnis, das Yer
setzung oder Nichtversetzung zur Folgę hat, knapper fassen ais die vor- 
hergehenden Zeugnisse, die zur Arbeit auf das Klassenziel anspornen, er- 
muntern oder ermahnen sollen. Das letzte Zeugnis wird mehr einer Ab- 
schlufirechnung gleichen miissen; es tragt eine Art von juridischem 
Charakter; Ermalinungen, die nunmehr von geringem Wert sind, konnen 
fehlen. Die vorangehenden, besonders aber das vorletzte Zeugnis wird 
einen stark padagogischen Charakter ti’agen miissen, da ein compelle nach 
den verschiedenen Seiten (nach Lob und Tadel hin) angebracht erscheint.

Eine Besprechung der W ahl der einzelnen Pradikate wird die Einzel- 
falle klaren. Die letzten Jahrzehnte haben fast iiberall in Deutschland
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und Osterreich der friiheren Yielgestaltigkeit der Pradikate gegeniiber auf 
Rerbeifiihrung eines moglichst iibereinstimmenden Yerfahrens im Zensur- 
wesen hingearbeitet; ganze Staaten oder Provinzen sind in dieser Be- 
Ziehung durch Yerfiigungen oder Direktorenkonferenzen rnehr und mehr 
uniformiert, aus guten Griinden. Es ist wiinschenswert, dass die Zensuren 
eine allen gleichverstandliche Sprache reden, da sie ja nicht nur fur den 
alleinigen Gebrauch der Schule und die Angehorigen der Schiiler bestimmt 
Slnd, sondern auch Urkunden bilden fur die Beziehungen zur Aufienwelt 
des Beamtentums, des Handels und Verkehrs. Mancher hat deshalb lieb- 
gewordene Gewohnheiten aufgeben mussen; die friihere Ungebundenlieit 
und mit ihr manche Unklarheit und Unbestimmtheit ist versehwunden und 
hat klarer Bestinimtheit Platz gemacbt. Dadurch braucht man sich nun 
nicht vergewaltigen zu lassen, auch alles individuelle Leben und alle in- 
dividuelle Farbung dem Zeugnisse ganzlich zu nehmen, in mechanisches 
Numerieren und Schematisieren zu verfallen und jedes charakterisierende 
deprage auf dem Zeugnis ganzlich zu verwischen. Man wiirde damit nur 
hedenklichen Zeitstromungen in die Hand arbeiten, die verflachende Uni- 
formierung und ode Gleichmacherei anstreben.

Die Bezeichnungen der Pradikate in den einzelnen Gebieten deutsch- 
ledender Volker alle aufzufiihren, wiirde zu weit gehen; der praktischen 
Fadagogik kommt es nur darauf an, die den verschiedenen Formen inne- 
Wolmenden Grundsatze zu erkennen, urn daraus fiir den Hausbedarf Nutzen 
zu ziehen. Der Siiden Deutschlands (Ostreich rechnen wir padagogisch 
zu Deutschland) hat vor dem Norden eine grohere Mannigfaltigkeit der 
Formen und eine grohere Liebenswiirdigkeit voraus. Fiir die Bezeichnung 
hesonders guter Leistungen hat man in Ostreich zwei Pradikate: vorzug- 
Fch, lobenswert, um den Lehrern zu passender Abstufung ihres Urteils 
eme angemessene Auswahl zu bieten. Fiir Leistungen, die sich iiber das 
Gewohnliche erheben, ohne deshalb iiber das von der Schule geforderte 
Mah hinauszugehen, hat man die Bezeichnung „vorziiglich“ ; Leistungen 
eines Schiilers, welche etwa iiber dieses Mafi betrachtlich liinausgehen, 
Kónnen, jedoch nur auf motmerten Antrag des Fachlehrers und nach Be- 
schlufi des Lehrkorpers, durch einen besonderen Beisatz zur Notę „vor- 
?.uglich“ hervorgehoben werden; friiher nannte man solche Leistungen in 

streich „ausgezeichnet". Fiir Leistungen, die ais durchweg gut, aber 
°ch nicht ais hervorragend bezeichnet zu werden verdienen, gilt das 
nadikat „lobenswert". Fiir die zwei nachsten Abstufungen gelten „be- 
uedigend" und „geniigend", jenes ais hoherer Grad der Reife des Schii- 
ers> dieses ais Durchschnittsnote fiir solche Leistungen, die ais ein Mini- 

nium fiir das Aufsteigen des Schiilers in die nachst hohere Klasse unbe- 
dingt gefordert werden mussen. Leistungen, welche den Forderungen des 
Dassenziels nicht entsprechen, werden mit „nicht geniigend" und „ganz 

Ungeniigend“ bezeichnet. Diese Pradikate sind fiir den ganzen Staat Yor- 
®chrift; auch ihre Erlauterung tragt einen streng amtlichen Charakter. — 

er Norden Deutschlands — durch Preuhen reprasentiert — tragt einen 
 ̂ lafferen, schneidigeren, knapperen Charakter in der Zahl der Pradikate 
*ii die Reifezeugnisse. Es sind hier nur vier Pradikate gestattet: sehr



gut, gut, geniigend, nicht geniigend. Fur die periodischen Zensuren hat 
man etwas mehr Freiheit gelassen und fiinf Pradikate gestattet, indem 
man die grofie Liicke zwischen geniigend und nicht geniigend noch durch 
ein Mittelpradikat „mangelhaft" ausgefullt hat. Man ist dabei von der 
Erwagung ausgegangen, dafi sich eine Steigerung und Minderung des 
Mahes, das gerade fur notwendig zu erachten sei und ais ausreichend 
gelten miisse, praktisch ergebe und dafś man zu drei Pradikaten gelangen 
miisse, einem in der Mitte liegenden, dem Indifferenz- oder Gleichgewichts- 
punkte zwischen Lob und Tadel, und einem lobenden und einem tadelnden 
Pradikate. Da jedoch Plus und Minus, Lob und Tadel ein verschiedenes 
Mah haben konnen, so hat man Bedenken getragen, fur das eine und 
das andere nur je ein Pradikat zu verwenden. Man hat deshalb das Lob 
in bedingtes und unbedingtes geschieden und den Tadel ebenfalls in be- 
dingten und unbedingten und diese graduellen Unterschiede urn des er- 
ziehenden Zweckes willen gewahlt. Eine zu grohe Zahl, z. B. eine Sechs- 
oder Siebenzahl hat man vermieden, um nicht auf das Urteil der Eltern 
und Schiiler durch die zu grofie Mannigfaltigkeit verwirrend zu wirken. 
Das Verstandnis fur diese fiinf Pradikate ist nicht schwer zu erreichen. 
Unter Leistungen, die das letzte Pradikat erhalten, wird man solche ver- 
stehen, bei denen ein erfolgreiches Weiterarbeiten im Gange des Unter- 
richts so wenig zu erwarten ist, dah vielmehr die Ruckkehr zum Beginn 
des Kursus geraten erscheint. Das vierte Pradikat ist zwar tadelnder 
Natur, deutet aber doch an, dass immerhin noch Leistungen vorhanden 
sind, die einen Ubergang zum Mittelpradikate ermoglichen. Der Tadel 
ist ais ein bedingter anzusehen Das dritte, charakterloseste Pradikat, das 
Indifferenzpradikat, uberaus beliebt und geschatzt von allen indifferenten 
padagogischen Seelen, wird besonderer Besprechung vorbehalten bleiben. 
Das zweite Pradikat bezeichnet eine Leistung, die mehr bietet ais das 
gerade Notwendige; das Publikum wird unter guten Leistungen eines 
Schiilers ohne Bedenken solche verstehen, von denen aus er mit einer 
gewissen Leichtigkeit fortschreiten kann. Um diese Beweglichkeit dem 
strebsamen Schiiler zu erhalten, wird man zur Ermunterung seiner Arbeits- 
lust und zur Forderung seiner Schritte mit diesem Pradikat nicht zu geizig 
sein; wie man iiberhaupt mit anerkennendem Urteil in unserer Norgelara 
etwas freigebiger sein diirfte. Es ist recht toricht, wenn kałtherzige Pa- 
dagogen einen nach Anerkennung lechzenden Schiiler auf sein eigenes 
Bewufitsein verweisen; gerade die strebsamen Schiiler zweifeln leicht an 
sich und haben von ihren Lehrern eine so hohe Meinung, dafi sie in dereń 
Schatzung ihr Gericht finden. Das erste Pradikat des unbedingten Lobes 
wird man ais Steigerung von gut auffassen nicht in dem Sinne, ais ob 
damit iiber Fleifi und Begabung ein Urteil abzugeben sei, sondern so, dah 
eine grofie Leichtigkeit des Weiterarbeitens erwartet wird, dem sich eigent- 
lich gar keine oder ganz geringe Hindernisse bieten werden, wahrend von 
dem mit dem zweiten Pradikate Beschenkten doch noch wiederholt Wege- 
schwierigkeiten zu iiberwinden sind.

Wir kommen zu der wichtigen Frage, ob Zusatze zu den vorge- 
schriebenen Pradikaten geraten sind oder nicht, und konnen uns mit gutem
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padagogischem Gewissen dahin entscheiden, dalii gewisse Zusatze aufser- 
ordentlich wiinschenswert, andere geradezu verwerflich sind. Zu den letz- 
eren rechnen wir alle nichtssagenden Zusatze wie „eben“, „kaum“, „fast“, 

llnd dergleichen und warnen vor Urteilen wie „im ganzen gut“, „im all- 
gemeinen geniigend", „ziemlich gut“ oder vor dem monstrosen „wohl im 
ganzen noch ziemlich genugend". Besonders zu verwerfen sind solche 
Pradikate, die neben dem Lob eine Abschwachung des Lobes, also einen 
^ersteckten Tadel entbalten, wie „im ganzen gut“ , „ziemlich gut“ etc. 
Jann ist doch ein reines und glattes genugend echtere Ware. Solche 

Pradikate sind keine bestimmten Urteile mehr, sondern Orakelspriiche, 
Ratsel, Rechenexempel, dereń Auflosung dem geneigten Leser iiberlassen 
Weibt, wahrend der betreffende Zensor sich die Sache leicht macht, indem 
er sich um Klarheit driickt wie die Katze um den heifien Brei. Es ist 
Ja nieht zu verkennen, dala dergleichen Zensuren das anerkennenswerte 
Streben zugrunde liegt, die Leistungen der Schiller moglichst genau von- 
oinander abzustufen und dem einzelnen ja kein Unrecht zu tun; grbfier 
als das Gerechtigkeitsstreben ist aber meist die Unentschiedenheit und 
der Mangel an Entschliefsung, die Leistungen der Schiller in eine der fest 
bestimmten Kategorien einzuordnen. Der Yorteil der Bestimmtheit, Gleich- 
mafiigkeit und Allgemeinverstandlichkeit geht dadurch verloren, ebenso 
wie durch Yermischung mehrerer Pradikate durch das matte teils, teils. 
Ein solches Urteil lafit es ganz zweifelhaft, ob zeitlich oder sachlich ge- 
teilt oder ob eine Mittelstufe geschaffen werden soli. Die Entscheidung 
der Frage, ob die Leistungen eines Schiilers mit diesem oder jenem Pra- 
dikat zu bezeichnen sind, wird ja oft schwierig sein. Aber vor dieser 
Entscheidung ais einem Akt energischer Selbstiiberwindung soli der Lehrer 
nieht zuriickschrecken. Zweifel diirfen nicht noch in die Pradikate hiniiber- 
laufen, sondern miissen vor Feststellung des Zeugnisses beseitigt sein. 
Jedenfalls soli der Schiiler nicht unter der Unsicherheit des Lehrers leiden; 
sondern dieser mag selbst den Schaden tragen, der aus seiner Unsicher
heit entspringt. Es ist nicht schon, anderer Leute Haut zu Markte zu 
tragen.

So sehr man sich vor allgemeinen, verflachenden Zusatzen hiiten 
s°ll, so sehr sind charakterisierende und individualisierende Zu 
satze erwiinscht, besonders in den Zeugnissen, die dem Versetzungszeugnis 
vorangehen und die nicht wie dieses nur nach riickwarts auf das, was 
geleistet ist, sondern auch auf das, was noch geleistet werden soli, hin- 
schauen. Schon das Pradikat, das die mathematische Mitte zwischen dem 
Plus und Minus bezeichnet, wird nur selten genau die Mitte halten. Die 
Eeistungen, welclie normal genannt werden, sind es immer nur annahernd 
v°n der einen oder von der anderen Seite. Es ist eine ganze Zonę von 
vorschiedenen Leistungen, die sich in der Mitte lagert, und an sich konnte 

ja diese mit einem einzigen Ausdruck bezeichnen; tatsachlich aber 
foheidet sich innerhalb derselben das volle Mafe von dem knappen, und 
lm Interesse padagogischer Wirkung ist es geraten, diesem Unterschied 
gerecht zu werden durch charakterisierende Zusatze. Auch aus anderem 
(;,runde ist das notig. Da die einzelnen Unterrichtsgegenstande den ver-



schiedenartigsten Stoff umfassen und die verschiedenartigsten Anforderungen 
stellen, so kommt es vor, dąb innerhalb desselben Faches voneinander ab- 
weichende Leistungen vorkommen. Schematisches Yerfahren findet sich 
mit dieser Schwierigkeit in der Weise ab, dass es summiert und dividiert 
und so ein Pradikat zustande bringt. Wenn z. B. ein Schuler im latei- 
nischen Schriftsteller geniigend iibersetzt, aber in der schriftlichen Uber- 
setzung aus dem Deutschen Ungenugendes leistet, so finden sich die zahlen- 
frohen Schematiker mit der Schwierigkeit ab, indem sie 3 —)— 5 =  8 setzen, 
daraus durch Division 4 erhalten und die Gesamtleistungen mit dem 4. Pra
dikat bedenken. Da aber weder Eltern noch Schuler bei dieser Zahlen- 
operation zugegen gewesen sind, so wissen sie den dunkeln Sinn des Pra- 
dikats nicht zu deuten. Solche Falle wiederholen sich vielfach. In Lek
turę und Grammatik, in schriftlichen und mundlichen, in hauslichen und 
Klassenleistungen konnen die Resultate sehr verschieden sein. Es konnen 
ferner die Leistungen in fremdsprachlicher Lektiire mangelhaft sein, die 
Ursache aber kann sehr verschiedenartiger Natur sein; sie kann in einer 
gewissen Ungeschicklichkeit und Befangenheit des mundlichen Ausdrucks 
liegen oder in der Unfahigkeit im Uberblicken des Satzbaus oder aber in 
grammatischer Unsicherheit. Die wenig befriedigende Beschalfenheit von 
mathematischen Leistungen kann mit der mangelhaften Aneignung des 
systematischen Lernstoffes zusammenhangen oder aber damit, dali der 
Schuler sein Wissen nicht anzuwenden vermag bei der Losung gestellter 
Aufgaben. In der Geschichtsstunde vermag der eine Schuler seine Kennt- 
nisse in zusammenhangender Entwicklung darzulegen, dem anderen muli 
man mit der Hebelkraft der Fragekunst dieses Wissen erst entlocken. 
In den deutschen Aufsatzen ist hier ein gewisser Reichtum der Gedanken 
und der Phantasie vorhanden, aber die Form latit zu wiinschen iibrig; 
dort ist die Form geniigend, aber die Gedanken sind armlich und diirftig- 
Es ist ferner eine haufige Erscheinung, dali die Lernenden sich in ver- 
schiedenen Zeiten einer bestimmten Periode verschieden zeigen; sie fangen 
entweder gut an und fahren schlecht fort oder machen es umgekehrt; 
oder sie schwanken iiberhaupt in ihren Leistungen hin und her, weil sie 
heute faul und morgen fleifiig sind. Dem soli doch auch in der Beurteilung 
Rechnung getragen werden; tatę man das durch Summierung und Division, 
so kamę man zu einem Resultate, an welchem nur der Gewaltstreich Be- 
wunderung verdiente, die Ungerechtigkeit und Unrichtigkeit aber nicht. 
Sind hier nicht Pradikate angebrachter wie: „geniigend, aber erst in letzter 
Zeit“ , „gut, namentlich in der letzten Zeit“ , „anfangs geniigend, zuletzt 
mangelhaft11, „die Leistungen sind immer mehr zuriickgegangen, daher 
schliehlich ungeniigend11 ? Solche und ahnliche Falle bringt das Leben 
der Schule uns in Hiille und Fiille entgegen; ihre Zahl mehrt sich, je auf- 
merksamer und eindringlicher wir die Leistungen der Schuler betrachten. 
Soli nun von alledem das Zeugnis nichts sagen? Manche haben diese 
Frage verneint aus Besorgnis, die Einheitlichkeit und Bestimmtheit der 
Pradizierung mogę verloren gelien. Braucht man denn aber, um das eine 
zu tun, das andere zu lassen? Kann man nicht zunachst klassifizieren 
und dann spezialisieren, charakterisieren und individualisieren oder um-
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gekehrt? Eine solche Spezialisierung wiirde die Achtung vor der Schule 
gewifi heben; denn man wiirde damit einen Beweis liefern, mit welcher 
Genauigkeit der Lehrer Fortschritte und Verhalten des Schiilers verfolgt; 
ein solehes Zeugnis wiirde aufierdem der Wahrheit und Wirklichkeit ent- 
sprechen; und der Lehrer wiirde nicht gezwungen sein, unter Zuriick- 
drangung von Momenten, dereń Berechtigung er anerkennen mu fi, ein 
Urteil auszusprechen und zu vertreten, das in vielen, ja in den meisten 
Fali en nur teilweise gerechtfertigt ist. Es ist schon genug gefordert, 
dafi man an den formellen Ausdruck des Pradikats gebunden ist; auch 
dem Inhalte nach sich binden lassen zu miissen und in der Freiheit sieli 
beschrankt zu sehen, aus den verschiedenartigsten Pramissen auch die 
verschiedenartigsten Schliisse ziehen zu diirfen, ist denkender Manner nicht 
wiirdig.

Diese charakterisierenden Zusatze sind aber nicht nur ein gutes Recht 
der Schule, sondern auch des Hauses. Es ist doch fur den Vater und 
seine Mitarbeit an der wissenschaftlichen Entwicklung des Sohnes von Be- 
deutung zu wissen, warum die Leistungen nicht den Anspriichen geniigen 
oder iiber das Mittelmafi hinausgehen; die erziehende Absicht des Zeug- 
nisses wird dadurch wesentlich unterstiitzt. Mag man immerhin bei Ab- 
gangszeugnissen, bei Reifezeugnissen, in denen iibrigens eingehend das 
Pradikat motiviert wird, bei Schlufipriifungszeugnissen — kurz in allen 
Fallen, wo eine Yerbindung der Schule mit dem praktischen Leben eintritt 
und wo die Zeugnisse mehr einen bureaukratisehen Charakter tragen 
miissen, — ganz bestimmte Ausdriicke und nur diese verlangen und fest- 
stellen, im Leben der Schule selber ist den Zeugnissen volle Lebenskraft 
und kunstvolle Ausgestaltung zu gonnen. Wir lachen ja dariiber oder 
finden es seltsam und geistesdiirftig, wenn jemand auch nur die geringste 
kiinstlerische oder wissenschaftliche Leistung mit einem Stichworte cha- 
rakterisiert. Eine gewisse Analogie liegt fur Schiiłerleistungen vor. Auch 
fur diese mogen wir uns die Mannigfaltigkeit der Charakterisierung 
wahren, so streng wir uns auch im iibrigen an die einmal vorgeschriebenen 
Pradikate halten.

Diese individualisierende Mannigfaltigkeit des Urteils werden wir 
noch mehr uns erhalten konnen, wenn wir uns nicht auf die Zeugnisse an 
den bestimmt vorgeschriebenen Terminen beschranken, an welchen nach 
amtlicher Anordnung das Zeugnis mit Gigantenschritt ais ungeheures 
Schicksal in die Kreise der Eltern und Schiller tritt. Es empfielilt sich 
vielmehr eine Art von geschriebenen oder ungeschriebenen Z w ischen 
zensuren und Klassenkonferenzen, die etwa in der Mitte zwischen den 
beiden Zeugnisterminen liegen und den Zweck haben, Klarung zu schaffen, 
uufmerksam zu machen und vorzubeugen, damit nicht erst dann der Feuer- 
ruf erschallt, wenn das ganze Haus bereits in lichterlohen Flammen stelit 
und Hilfe zu spat kommt. Diese Klassenkonferenzen sollen sowolil auf 
dem sittlichen ais auf dem wissenschaftlichen Gebiet den Erfolgen und 
Miberfolgen der einzelnen Schiller nachgehen und den gerade herrschenden 
Flassengeist priifen, die Ursachen der wahrgenommenen Ubelstande er- 
gi’iinden in gemeinschaftlicher Uberlegung und Besprechung, die Mittel



zur Beseitigung der Ubelstande in Beratung ziehen und durch sich immer 
mehr berichtigende und erganzende Kenntnis der Schiiler ihre riehtige 
Beurteilung und Behandlung herbeifiihren und von allen diesen Ermitt- 
lungen, wo es notig erscheint, den Eltern in angemessener Form Mit- 
teilung machen. Der Yorteil solcher Besprechungen liegt darin, data man 
sich hier weniger mit der einzwangenden Fassung des Urteils abzumiihen 
hat, sondern mehr auf den Grund der Erscheinungen eingehen kann und 
dann den Griinden entsprechend so mannigfaltig seine Ausdriicke wahlen 
kann, wie die Begriindung wechselnd ist. Auherdem arbeiten diese Kon- 
ferenzen und Zwischenzensuren einem Ubelstande entgegen, den die Massen- 
erziehung leicht mit sich bringen kann. Es kommt heutzutage mehr, ais 
gut ist, vor, dab die einzelnen Lehrer die allerwidersprechendsten Ui’teile 
und Auffassungen von ein und demselben Schiiler haben. Jene Be
sprechungen werden solche Widerspriiche beseitigen oder doch ihre Be
seitigung anbahnen und zu derselben anregen. Wenn der Ordinarius 
(Klassenvorstand) vor diesen Besprechungen die verschiedenen Urteile 
sammelt und sichtet, wenn er aus dem Klassenbuche die Eintragungen 
sorgfaltig beriicksichtigt, die gelegentlichen Mitteilungen der Lehrer heran- 
zieht und vor allem aus seinen eigenen Beobachtungen ein moglichst 
treffendes Bild des Naturells, der Neigungen, der Begabung und des Fleihes 
des Schiilers zu gewinnen sucht und dieses Bild durch Mitteilungen iiber 
hausliche Erziehung und Auffiihrung, soweit sie moglich und zuverlassig 
sind, erganzt, so wird schon dadurch mancher Widerspruch berichtigt und 
beseitigt. Nimmt man hinzu, dafi diese Urteile in miindlicher oder schrift- 
licher Fassung an die Eltern gelangen, so wird in manchen Fallen auch 
nach dieser Seite liin ein berichtigender Gedankenaustausch stattfinden, 
falls etwa Irrtiimer und falsche Auffassungen zu klaren sind. Und weshalb 
sollte sich die Schule, die doch nicht in so und soviel Kopfe und Herzen 
mit unfehlbarer Sicherheit hineinblicken kann, nicht auch einmal irren 
konnen?

Damit sind wir zu Ende mit der Besprechung der Zensuren. Wenn 
wir langer dabei verweilt haben, ais die Handbiicher der Padagogik sonst 
zu tun pflegen, so ist das deshalb geschehen, weil eine sorgsame und feine 
Ausbildung gerade der zensierenden Tatigkeit jedem Lehrer nicht genug 
empfohlen und ans Herz gelegt werden kann.

Vgl. Dir. Conf. XXVII Pommern S. 123 ff., 125, 159. — Dir. Conf. VI Schleswig- 
Holstein S. 5 ff. — Dir. Conf. XVIII Posen S. 3, 11, 13. — Dir. Conf. IX Rheinpr. S. 244 ff. 
— Dir. Conf. V Preufien S. 164 f. — Weisungen zur Fuhrung des Schulamts an den Gym- 
nasien in Osterreich ais Anhang zu den Instruktionen fur den Unterrioht, Wien 1895, 
zweite, ergiinzte Auflage, S. 13 ff., 55. — Gymnasium Jalirg. XI 1893 H uckert, Bedenken 
gegen unsere heutigen Schulzeugnisse.

39. Rangordnung. Rangnummern durch Zensuren bestimmt. 
Rangklassen, Hauptnummern, Generalnummern auf Zeugnissen. Rang- 
platze nach den Leistungen in einem einzelnen Fache. Das soge- 
nannte Zertieren.

Eine wichtige Frage, die im engsten Zusammenhang steht mit der 
Zensur, ist die Frage der Rangordnung oder Lokation. Wir haben zu- 
nachst die Rangordnung im Sinn, welche auf Grund der nach groberen Zeit-
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raumen erteilten Zensuren angeordnet wird. Uber den Wert dieser Ein- 
richtung sind die Meinungen geteilt. Die Zahl der praktischen Schul- 
Wanner, die sie verwerfen, ist nicht ganz gering, und ihre Griinde sind 
schwerwiegend. Da aber andrerseits viele verstandige und erfahrene 
Manner sie wiinschen und verlangen, da alter Braucli sie geheiligt und 
Verfugungen einsichtiger und weitblickender Behorden sie geradezu ange
ordnet haben, so bat eine praktische Padagogik, auch wenn ihr Yerfasser 
nicht zu den Freunden der Einrichtung geliort, nicht das Reclit sie schlecht- 
hin zu verwerfen, sondern die Pflicht das Fiir und Wider zu priifen zu 
Nutz und Frommen der Freunde und Feinde. Die Freunde mogen aus den 
Betrachtungen die Mahnung zu vorsichtiger und geschickter Anwendung, 
die Gegner aber die Beruhigung entnehmen, daf3 man Anordnungen, denen 
nian nicht voll zustimmen kann, doch mit gutem Gewissen ausfiihren kann, 
indem man das Segensreiche, was in ihnen liegt, ausniitzt, das Bedenkliche 
verhiitet und unterlaht.

Die groMe Schwierigkeit liegt fiir eine durchaus gerechte Rang
ordnung in der Art ihrer Berechnung. Die gesamte Personliclikeit kann 
nian in diese gar nicht hineinziehen; denn ethische Werte lassen sieli nicht 
numerieren, sondern nur charakterisieren, und das Unwagbare und Un- 
mehbare eines geistigen Wesens in einer Zahl zusammenzufassen ist un- 
moglich. Das Unmogliche aber durch statistischen Zwang moglich zu 
machen erscheint bedenklich. Deshalb hat man auch bei Bestimmung 
iiber Rangordnung an den meisten Stellen davon abgesehen, den Wert der 
Gesamtpersonlichkeit durch sie darzustellen, und hat nur intellektuelle 
Werte, d. h. das Mafi des Wissens und Konnens, festgestellt, wie es in 
den Pradikaten fiir die einzelnen Leistungen in die Erscheinung tritt. 
Man setzt diese Pradikate in Zalilen um (siehe die Anmerkung), addiert 
dieselben und stellt die kleinste (falls man sehr gut mit 1 einsetzt) oder 
die grofate (falls man sehr gut mit 5 einsetzt) zuerst, oder man hat fiir 
jedes Unterrichtsfach eine Rangordnung aufgestellt, die Nummern der 
Fachrangordnungen addiert und die Summen mit der kleinsten oder grofaten 
beginnend geordnet. Bei beiden Methoden hat man auch wohl den ver- 
schiedenen Wert der Lelirfacher beriicksiclitigt, indem man die Pradikate 
der wichtigsten Facher etwa mit 3, der naehst wichtigen mit 2 usw. 
multipliziert hat. Sclireiben, Singen, Turnen, Zeichnen rechnet man hier 
oieht mit, dort geschieht es. Bei gleichstehenden Leistungen hat man 
die Pradikate fiir FleiS, Aufmerksamkeit und Betragen den Ausschlag 
geben lassen. Den Ehrenposten des Primus weist man aber niemals einem 
Begabten zu, der sonst nicht wiirdig ist. So hat man durch moglichst 
°bjektive Rechnungsma&igkeit dem Vorwurf der Willkiirlichkeit vorzu- 
beugen und das Gereclitigkeitsgefiihl zu befriedigen geglaubt. Und doch — 
wie steht’s mit der Gerechtigkeit? Gerechtigkeit giht absolut richtige 
Bilder, die Zeugnisnummer nur relativ richtige. In einer gut beanlagten 
Klasse kann der 15. Schiiler unter 20 noch vollig auf dem Standpunkt 
der Klasse stehen, wahrend in einer schlechteren Klasse schon dei 10. 
°der 12. unter 20 Schiilern nicht mehr das Erforderliclie leistet. Auch 
i o derselben Klasse kommen seltsame Konstellationen vor. Z. B. haben
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in einer Klasse von 40 Schulern 4 Zeugnisse die Summę 48, 3 die 
Summę 49, 5 die Summę 50 ergeben. Diese 12 Zeugnisse zeigen uns 
ganz geringe Unterschiede, und dennoch mufi der erste vom letzten urn 
12 Rangnummern abstehen. Das gibt zu ungerechter Beurteilung Anlati; 
denn die ersten werden zu stark gehoben, die letzten zu sehr gedriiekt. — 
Wiederholt kommt es aufierdem in guten Klassen vor, dali bis in hohe 
Nummern hinein, z. B. bis zur 20., noch mehrere Małe das Pradikat 
„gut" im Zeugnis steht. Andrerseits wird in schlechten Klassen oftmals 
schon der 30. unter 50 Schulern ein ganz erbarmliches Zeugnis liaben. 
Man wird hier viel Erlauterungen und Belehrungen an Schiller und 
Eltern gelangen lassen miissen, um im ersten Falle dem Nichteinge- 
weihten die Richtigkeit der Rangordnung glaubhaft zu machen und ihn 
von ihrer Gerechtigkeit zu uberzeugen; im anderen Falle dagegen wird 
man warnen miissen vor falschen, allzu giinstigen Schliissen auf die be- 
vorstehende Versetzung. Es kommt hinzu, dali den Rangnummern von 
den Eltern sehr viel .Gewicht beigełegt wird und dafi iiber diesen die 
Pradikate fur die Leistungen selbst vielfach ganz iibersehen und unbe- 
achtet gelassen werden und in ihrem wahren Werte gar nicht zur Gel- 
tung kommen. Die Rangnummer merkt sich Yater und Mutter, alles 
andere nicht; waren die Rangnummern nicht da, die Eltern wiirden 
nicht so mechanisch urteilen, sondern die Zeugnisse nach ihrem wahren 
Werte zu beurteilen sich bestreben. Die padagogische Kraft und Bedeu- 
tung der Einzelpradikate wird aber durch ihre Unterordnung unter die 
Rangnummer stark herabgemindert. Auch falscher Diinkel und Uberhebung 
wird erzeugt, wenn ein Schiller das Gliick hat, dali ihn die Faulheit an- 
derer in die Hohe schiebt, und berechtigte Entmutigung und Mifistim- 
mung hervorgerufen, wenn ein Schiller, der musterhaft in Betragen, FleiB 
und Aufmerksamkeit ist, um vieles in der Rangnummer hinter einem 
unfleifiigen, aber begabten Schlingel zuriickstehen mufi, weil beider Be
tragen, Fleifi und Aufmerksamkeit der „Gerechtigkeit" wegen nicht mit 
eingeschatzt werden. Auch wird bei der Yersetzung die Rangnummer 
nicht immer mit der Versetzungsreife in Einklang stehen; denn ein Schiller 
mit hoherer Rangnummer wird manchmal nicht versetzt werden konnen, 
weil in einem sehr wichtigen Fache ein vollstandiger Ausfall vorhanden, 
wahrend der Hintermann, der nur wenig bedeutsame Mangel in mehreren 
Fachem hat, aufsteigen muk — ■ Die Freunde der Rangordnung weisen 
darauf hin, dali die Ubersichtlichkeit iiber grofie Gruppen von Schulern 
durch eine Rangordnung wesentlich gefordert werde; das ist ja richtig; 
aber was hindert denn daran, solche Ranglisten bei jeder Zensuraufstel- 
lung fiir Direktor und Lehrer anzufertigen, ohne zugleich durch Mitteilung 
auf der Zensur alle die bezeichneten verkehrten Auffassungen und Irr- 
tiimer bei Eltern und Schiller wachzurufen? Die Rangnummer soli auch 
einen sittigenden Wert haben, da die Schiller durch sie friili lernen, dah 
die dem Menschen zu teil werdende Anerkennung oder Miiibilligung anderer 
seinen Leistungen proportional sei. Im Leben nehme — so urteilt Palmer 
in seiner evangelischen Padagogik — jeder eine bestimmte Stelle ein, vom 
Konig herab bis zum Tageloliner, zum Proletarier; und dieser Platz ent-
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spreche im ganzen nicht sowohl dem absoluten inneren Wert, dem Wert, 
den das Individuum vor Gott fiirs Himmelreich liabe, sondern der Tiichtig- 
keit und Brauchbarkeit fur die Lebenszwecke, wie beides auf Talent und 
Fleib beruht. Wenn ein Staatsbeamter zum Minister gemaeht werde, so 
•niisse diesem Posten, wenn anders die Wahl richtig getroffen sei, eine 
Intelligenz, ein Schatz von Kenntnissen, eine Gesamttiichtigkeit entsprechen, 
die gerade so hoch iiber der Intelligenz eines Dorfschulzen stehe, wie der 
Rang des ersteren iiber dem des letzteren. Ebenso werde wieder der 
Tiichtigere, Intelligentere im Burgerstande selbst, z. B. ais Kaufmann, ais 
Gewerbetreibender, eine Stellung einnehmen, die seiner Leistung entspreche. 
Wenn das im allgemeinen nicht mehr der Fali sei, wenn das nicht Regel 
Sei, so verrate sich damit, dah etwas faul sei im Staate Danemark, dafś 
die Zeitstande abnorm, dab das offentliche Leben krank sei. Diese Lokation 
des Lebens spiegele sich in der Lokation der Schule wieder; fur das Ver- 
standnis jener solle das Kind durch diese vorgebildet werden. Der Schiller 
sehe es klar vor Augen, dah das Lernen und die Leistung im Lernen 
kein Kinderspiel sei, sondern einen reellen Zweck liabe, und inwieferne 
das Lernen bereits zu einer solchen Realitat geworden sei, das werde ihm 
anschaulich durch seinen Platz. Dies sei padagogisch notwendig, wenn 
sich das Kind in die Rangordnung des wirklichen Lebens sehicken und 
sie verstehen lernen solle. Wenn diese Lokation des wirklichen Lebens 
nicht immer gerecht, sondern hier gerecht und dort ungerecht sei, so liabe 
sie das mit der Lokation der Schule gemein, fur die ja die sittliche Be- 
urteilung nicht den Mafśstab abgeben solle. —  Zu dieser Tiefe der Begriin- 
dung wird man nicht vorzudringen im stande sein, wenn man erwagt, 
dafs die Rangordnung des Lebens in Titeln und festen pekuniaren Posi- 
tionen, die immerhin etwas Charakteristisches an sich haben (die Regierung 
legt ja aueh wohl einen „Charakter" bei), besteht, wahrend die Rangordnung 
der Schule in oder, kalter und nackter Zahl sich auspragt. Audi mochte 
der Minister durchaus nicht immer so hoch an Intelligenz iiber dem Dorf
schulzen stehen, wie der Rang des ersteren iiber dem des letzteren, wenn 
anders auch gesunder Menschenverstand mit zur Intelligenz gerechnet 
wird. Und in die — zum Teil doch recht torichte — Rangordnung des 
spateren Lebens soli das Kind sich vorbereitend scliicken lernen durch die 
ebenfalls vielfach bedenkliche Rangordnung der Schule? Teufel undBeelze- 
Rub machen hier einmal wieder Gemeinschaft. Man sollte meinen, in die 
Rangordnung des Lebens und iiberhaupt in die Yerhaltnisse dieses an 
Rerkehrtheiten und Fehlern so reichen Erdendaseins lerne ein Kind und 
auch der erwachsene Mensch sich durch ganz etwas anderes scliicken, 
namlich durch die Zufriedenheit, die durch wissenschaftliches Studium 
(fiir die Schule cum c/rano scilis zu fassen) der menschlichen Yerhaltnisse, 
yie sie sich liistorisch entwickelt haben, und durch gemutvolle Yertiefung 
in die Welt der Ideale gestarkt und gekraftigt wird. Wer ruckwarts in 
die Geschichte zu schauen gelehrt wird und daraus lernt, dala es nocli 
^iel grofiere Torheiten, Verkehrtheiten und Ungerechtigkeiten zu anderen 
Ze‘ten gegeben ais heutzutage, und wer gelehrt wird vorwarts und auf- 
'varts zu schauen zu idealeren Gestaltungen, die hier oder doit sich ein-
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mai vollenden mogen, und wer angehalten wird sich in Selbstbescheidung 
zu beugen vor dem Gange der Dinge und der Lagę der Dinge, wie sie 
nun einmal nach dem unerschopflichen Ratschlufi des Lenkers der Ge- 
schichte verlaufen sind und sich immer mehr zum Besseren gestaltet 
haben, der bedarf propadeutischer Rangordnung nicht; sie kann dem Kinde 
allenfalls den Spafi verderben an seiner Arbeit und kann ihm den Glauben 
an die unbedingte Gerechtigkeit der Schule und seines Lehrers arg beein- 
trach tigen.1)

Mit dem Fur und Wider der Rangordnung sind wir zu Ende. Wo 
sie verordnet ist, mag man verhiiten, dafi sie nicht schadlich wirke, 
schadlich auf den Ehrgeiz der Schiller, auf seine Arbeitsfreudigkeit und 
seinen Mut, schadlich auch auf das Urteil der Schiller und Eltern iiber 
die Schule. Es ist zwar nicht ganz so schlimm, wie der Mann, der lange 
Zeit an der Spitze des preuhischen Schulwesens gestanden, gesagt hat: 
„Wie kann man einen Menschen, ein Individuum, ausrechnen und in eine 
mathematische Formel bringen? Das ist ja ein langst uberwundener 
Standpunkt!" Aber beherzigen werden wir doch die Worte Doderleins

!) Um auch einen Freund der Rang
ordnung voll zu Worte kommen zu lassen, 
setze ich hierher, was Richard Richter a. a. O. 
S. 465 f. meinen Ansichten entgegensetzt: 
„Eine unzweckmiifiige Beschrankung sehe 
ich auch in dem Urteile, das der Verfasser 
iiber die Rangordnung nach den Leistungen, 
iiber die Dislokation in der Klasse fallt. Er 
will die Rangordnung nur fur den internen 
Gebrauch des Lehrerkollegiums herstellen 
lassen. Ich wiifite allerdings auch nicht, 
wie man in einer grofien Schule ohne einen 
solchen Anhalt auskommen, wie namentlicli 
der Direktor die erforderliche Ubersicht und 
ein deutliches Bild von dem gegenseitigen 
Verhaltnisse der Schiller behalten sollte. 
Den Schulern und Eltern aber soli nach 
Matthias diese Rangordnung nicht verraten 
werden. Er verwendet unverlialtnismafiig 
viel Raum auf die Polemik gegen das alte 
Herkommen. Aber die von ihm geltend ge- 
machten Nachteile werden von den Yorteilen 
weit iiberwogen. Er beruft sich darauf, daf3 
bei der Verteilung der Platze nach Points 
eine volle Gerechtigkeit schwer zu waliren 
sei — eine solche gibt es aber iiberhaupt 
nicht und namentlich auch schon nicht bei 
den Zensierungen — ; dali ferner gleich tiich- 
tige Schiller unbilligerweise hintereinander 
gesetzt werden miifiten — das wird wohl 
den Betroffenen leicht verstandlich zu machen 
sein, dafi sie nicht zu dreien [wenn’s nur 
immer d r  o i waren!] auf einem Platze 
sitzen konnen — ; weiter befiirchtet er, dafi 
die Eltern neben dem Klassenplatze die Zen- 
suren zu wenig beachten und durch ein 
geringes Aufriicken, das der Sohn trotz 
schlechter Leistungen nur den noch sclilech- 
teren seiner neuen Hintermanner verdankte, 
get&uscht und zu stolz und zuyersichtlich

gemacht werden konnten — auch dagegen 
wird eine kurze warnende Bemerkung auf 
dcm Zeugnisse Abhilfe genug geben; schliefi- 
lich konnte nach Matthias leicht der fleifiige> 
aber minder begabte Schiller unverdienter- 
mafien gegen den weniger fleifiigen, aber 
begabten zuriickgesetzt werden. Aber wollen 
wir denn den Wetteifer nicht mehr ais Er- 
ziehungsfaktor bei unseren hoheren Schulen 
in die Rechnung setzen? Er ist eine der 
besten Eigenschaften der Massenerziehung, 
wenn er richtig angeregt und geleitet wird; 
und sein Ergebnis kommt in der Rangordnung 
am klarsten zum Ausdruck, vollkommeu be- 
greiflich fur die Schiller, wiihrend sie die 
einzelnen Zensuren einer vom andern kauni 
erfahren, jedenfalls sich nicht merken konnen- 
Das ist der eine grofie Vorteil der Dislo
kation, und der andere ist die in der einen 
Nummer des Klassenplatzes dem Hause sehr 
vernehmlich ausgesprochene vergleichende 
Kritik des Leistungsstandes, den der Sohn 
im Yerhaltnis zu seinen Mitschiilern erreicht 
hat. Sonst miifiten wir gewissenhafterweise 
den Eltern eine Zusammenstellung der ge- 
samten Zensuren der Klasse vorlegen. Di0 
Fachzensuren besagen — so interpretiert 
sich jeder leidlich einsichtige Vater das 
Zeugnis — , in welchem Verhaltnis die 
Leistungen des Schiilers zu den ordnungS' 
mafiig an die Klasse zu stellenden Forde- 
rungen stelien; die Rangordnung bezeichnet 
das Verhiiltnis der Leistungen des einzelnen 
zur Durchschnittsleistung der Klasse, und 
das kennon zu lernen hat die liausliche Er- 
zieliung naturgemafi ein grófies Interesse; 
die Fleifizensur endlich deutet das Verhiiltnis 
der tatsachlichen Leistungen des Schiilers zu 
seiner Begabung an, wenn auch nicht immer 
und nicht in sicherer Sch&tzung.”



(Lob des Schulpedantismus, offentliche Reden S. 71 ff.) miissen: „Wir be- 
seitigen nach Kraften die Nachteile jener Einrichtung, indem wir selbst 
J?* den Rangplatz keinen iibermafiigen Wert legen und auch die Eltern 
i ten den Wert oder Unwert ihrer Kinder nicht ausschliefilich nach dem 
Langplatz, den sie erworben, abmessen zu wollen."

Da die Rangordnung nach Platzen ihre Schattenseiten hat, so bat 
man auf andere Weise eine Art von Rang festzustellen versucht, indem 
nian keine Nummern, sondern R angklassen , Gradnummern, H aupt- 
oummern oder Generalnummern wahlte. Diese Gradnummer (meist 
werden 5, den Rangklassen der Ratę in Preufien entsprechend, vorge- 
schlagen) soli ein zusammenfassendes Urteil liber das ganze Zeugnis ent- 
nalten. Man hat in dieser Einrichtung den Yorteil gesehen, da fi sie eine 
1'ichtigere und bessere Gruppierung der Schiller ermogliche, und hat es 
dieser Einrichtung zum Rulnne angerechnet, dafi sie nicht den Leistungen 
allein, sondern auch den allgemeinen Zensuren iiber Betragen, Aufmerk- 
samkeit und Fleifi die gebiihrende Beriicksichtigung widerfahren lasse 
und musterhaftes Betragen und angestrengten Fleifi durch eine hohere 
Rangnummer belohnen konne, wahrend schlechtes Betragen und weniger 
angestrengter Fleifi den notigen Dampfer auf die Nummer setzen konne. 
Kraft einer solchen Nummer werde das Zeugnis von dem Schiller und 
seinen Angehorigen richtiger und angemessener gewiirdigt und auch die 
Schule konne von Zeit zu Zeit die ganze Schiilermenge besser sichten 
und in einer iibersichtlichen Tabelle gruppiert vor Augen haben. Auch 
das Ehrgefiihl glaubt man durch diese Einrichtung wesentlich zu heben. 
Zu beklagen ist nur bei dieser Rangabstufung, dafi das Yerschiedenartigste 
in ihr vermengt wird, namlich ethische Werte, die in Fleifi, Aufmerk- 
samkeit, Auffuhrung und Ordnungsliebe liegen, und das Wissen und Konnen, 
das in den Leistungen hervortritt. Mit dieser Einrichtung kann man es 
fertig bringen, dafi ein Schiller mit trefflichen Leistungen der der ersten 
Rangklasse angehoren konnte, bis in die dritte degradiert wird wegen 
seines schlechten Betragens, dafi dagegen ein geistig armer Schelm, der 
aber riihrend fleifiig ist, bis in die dritte Klasse avanciert und also das 
Ergebnis erzielt wird, dafi zwei Wesen in eine Rangklasse gesperrt werden, 
die doch gar nichts gemeinsam haben. Dazu konnnt, dafi bei Feststel- 
lung der Rangklasse in der Konferenz die Yertreter der Einzelfacher und 
die Freunde und Gegner des zu Beurteilenden nicht selten in einen 
Kampf, Schacher und ein Ringen um Zugestandnisse hineingeraten, die 
1)1 an schlechtweg ais Zeitvergeudung bezeichnen mufi. Experto credite!

An manchen Schulen ist es iiblich, dafi aufier nach den Gesamt- 
ieistungen noch in den einzelnen U nterrich tsfachern  nach dem 
E /gebnis der jedesmaligen K lassenarbeiten , speziell in den Sprachen, 
eine bestinnnte Rangordnung festgesetzt wird. Diese Einrichtung hat 
roanches fur und manches gegen sich. In einer solchen Rangordnung 
iiegt ein gewisser Sporn und Antrieb; Schiiler, die in diesem Lehrgegen- 
stande zu den schlechtesten gehoren, konnen in jenem durch besseren 
Eangplatz eine Aufmunterung erfahren; vor allem aber ist diese Einrich- 
tung gerecht, da die festbestimmte Fehlerzahl der schriftlichen Arbeit der
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Zahl einer Rangnummer naher liegt ais ein in Zahl umgesetztes Pradikat. 
Miislich aber ist, dafs dem Extemporale leicht ein zu groSes Gewicht bei- 
gelegt wird und von Lelirer und Schiilern fast ganz vergessen wird, dafi 
auch die miindlichen Leistungen ihren Wert haben, besonders wo sie in der 
Schriftstellerlektiire sich zeigen. Sodann gehort zur Extemporalanfertigung 
immerhin eine gewisse Routine, die bei diesem gro ber ist ais bei jenem, 
der iibrigen Leistungsfahigkeit aber durchaus nicht immer entspricht. Da 
nun aber fur manche, ja fiir viele Schiller eine bestandige aubere Anregung 
niitzlieh ist, so wird man trotz dieses oder jenes Bedenkens die Rang- 
ordnung nach sprachlichen Extemporalien mit Nutzen anwenden konnen, 
besonders wenn grofie Massen in Bewegung zu setzen sind.

Weniger empfiehlt sich das sogenannte Zertieren  beim Abfragen 
oder Einiiben des Gelernten, d. h. das bestandige Wecliseln der Platze, je 
nachdem die Antwort gut oder schlecht ausgefallen. Im allgemeinen 
rechnet man diese Einrichtung nachgerade zu den unpadagogischen Ruhe- 
storungen. Das Zertieren soli zwar einen regen Wetteifer hervorrufen, 
die Klasse in heilsame Spannung versetzen und ein niitzliches Mittel sein, 
in eine erschlalfte Klasse neues Leben zu bringen. Aber labt sich das 
nicht auch durch andere einfachere Mittel erreichen? Ist nicht rasche, 
anfeuernde Frage Sporn genug und das Auge des Lehrers ausreichend, 
um die Schlaffen zu erkennen, und das WArt wirksam genug, um Leben 
in den einzelnen und das Ganze zu bringen? Hat man dazu ein bestan- 
diges Wandern mit Sack und Pack, ein unablassiges Hin- und Herfluten 
und ein unschones Kesseltreiben notig? Soli man sich obendrein noch 
iiber die diimmlichten und gleichgiiltigen Schlingel argern, die es gar 
nicht ttbel nehmen, wenn sie ab und zu eine korperliche Bewegung sich 
machen konnen? Und mul denn die Aufmerksamkeit der Klasse, die 
doch sonst durch Ruhe geboten wird, durch das bestandige Hierhin und 
Dorthin immer wieder gestort werden? Lasse man doch lieber die Sache 
selbst mit der ihr innewohnenden Kraft und die Personlichkeit des 
Lehrers mit ihren reichen Mitteln wirken; dann bedarf es nicht solchen 
Firlefanzes.

Alles in allem ist das Urteil iiber Rangordnung, Rangstufen, General- 
nummern und Zertieren nicht gerade giinstig ausgefallen. Fiir einen Zweck 
ist aber an der Rangnummer festzubalten, fiir den Zweck, nach bestimmten 
Zeitraumen, am Ende des Quartals oder Tertials, besonders aber am Ende 
des Schuljahres den Lehrern und dem Direktor ein annahernd klares Bild 
davon zu geben, wie etwa die Reihenfolge der Gesamtleistungen in einer 
Klasse sich stellt. Niitzlieh ist also unter allen Umstanden eine Rang
ordnung fiir den internen Hausgebrauch, aus dem man nach Bediirfnis bei 
Anfragen der Eltern Mitteilungen machen kann unter Beifiigung der notigen 
Erklarung. Im iibrigen tragt man besser diese Rangnummer nicht hinaus 
auf den Markt des Lebens und Strebens, sondern wirkt hier mit durchaus 
unanfechtbaren, unumstrittenen, in jedem Betracht feinen und gerechten 
Mitteln. Man verteidigt so vielfach Rangordnungen damit, die Welt sei 
nun einmal so, man miisse auch mit Mitteln wirken, die nicht ganz zweifels- 
ohne seien, man miisse Konzessionen an die menschliche Schwache machen

214 Dritter Abschnitt. Schulzucht; Disziplin; Behandlung und Beurteilung.



§ 40. Eintritt des Schtilers in die Schule. Aufnahmeprtifung. 215

und — um das Ding beim rechten Namen zu nennen — mit den Wolfen 
heulen. — Die Schule sollte sieli auf Konzessionen an irgend eine menscli- 
l'che Schwache nicht einlassen und gerecht in allen ihren padagogischen 
Mahnahmen sein und bleiben.

Vgl. P alm ek , Evangelische Padagogik, 5. Aufl., Stuttgart 1882, S. 527. — Dir. Conf. 
* Dreufien S. 158 ff. — Dir. Conf. VI Schleswig-Holstein S. 10 ff. — Dir. Conf. IX Rheinpr.

221 ff. — Dir. Conf. XXVII Pommern S. 129 tf.
Die Rangordnung kann man, um ein ausgefiihrtes Beispiel anzufuhren, nach folgen- 

den Grundsatzen berechnen: 1. Man nimmt 2 Rubriken fur die Berechnung: a) in die erste 
Rubrik fallen hauptspracbliche Facher, Mathematik und Rechnen, b) in die zweito dio 
ubrmen Facher (am Gymnasium auch Franzosisch, an dem Realgymnasium auch Latein). 
“ • Die Nummern der Rubrik a werden mit 2 multipliziert, die der Rubrik b einfach ge- 
rechnet. 1 =  recht (sehr) gut; 2 =  gut; 3 =  genugend; 4 =  mangelhaft; 5 =  un- 
geniigend. — 3. In den unteren Klassen kann an Gymnasialanstalten Latein, an Real- 
anstalten Franzosisch mit 3 multipliziert werden. 4. Nachdem diese Berechnung fur die 
®inzelnen Facher vorgenommen, werden die Zahlen addiert; die Rangordnung boginnt mit 
demjenigen Schiller, der die niedrigste Summę liat. 5. Zeichnen und Schreiben werden in 
"allen, wo gleiche Summen sich ergeben, zur Ausgleicliung herangezogen. 6. Abschwachende 
°4er hebende Zusatze werden mit dem Zusatze — und +  zur Nummer gekennzeichnot und 
als Bruchteil multipliziert.

Folgende Tabelle mogę die Anwendung der Grundsatze yeranschaulichen:

Muller Meier Schmitz Schultze
Sexta

Zensur Berech- Berech- Berech- Berech-
IlUUg

Religion . . . 3 3 2 2 5 5 1 i
Deutsch X  2 . . 4 8 2 4 4 8 2 4
Latein X  3 . . 3 - 10 2 6 5 15 1 3
Geschichte . . 3 3 2 2 3 3 2 2
Geographie . . 3 3 3 3 3 3 2 2
Rechnen x 2 4 8 2 4 4 8 2 4
Naturgeschichte . 3 3 3 3 3 3 2 2

38 24 45 18
III 11 IV 1 1

10. Eintritt des Schulers in die Schule. Aufnahmeprtifung. 
Die Versetzung der Schiller. Wesen der Versetzung. Grundsatze. 
Die Frage der Erganzung und des Ausgleichs nicht gentigender 
Leistungen in einem Fache durch gute Leistungen in einem anderen. 
Die BeschluMassung tiber die Versetzung. Versetzungsprtifungen. 
Reifeprtifungen.

Bei dem Eintritt in die holiere Schule wird es vor allem darauf an- 
kommen, die Bildungsfahigkeit, den Bildungsgrad und die sittliche Wtir- 
digkeit des Aufzunehmenden festzustellen. Hat der Neuling schon eine 
kohere Schule besucht, so wird ein Abgangszeugnis der frtiher besuchten 
Schule tiber die meisten Punkte aufklaren und das Aufnahmegeschaft 
wesentlich erleichtert oder bis auf geringfugige Formalitaten beschrankt. 
Nachdem tiber die gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse Yerein- 
barungen unter den deutschen Staatsregierungen stattgefunden haben, in 
fJenen auch tiber Anstaltswechsel und Aufnahme der Schuler allgemeine 
Grundsatze festgelegt sind, ist fur freundliches Entgegenkommen der 
deutschen Schulen untereinander der geeignete Boden geschaffen, auf 
Welchem verstandig zu wandeln partikularistische Uberhebung htiben und 
druben gebildete Schulmanner nicht hindern soli.
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Wo kein solches Abgangszeugnis vorhanden oder ein zweifelhaftes 
und unzureichendes, wird eine Aufnahm epriifung stattzufinden haben. 
In allen Fallen tritt diese ein, wenn der Schuler noch gar keine hohere 
Lehranstalt besucht oder einer Anstalt angehort hat, dereń Lehrplan jeden 
Vergleich und angemessene Riicksclilusse ausschlieSt. Bei solchen Prtt- 
fungen wird nun ein gewisser Spielraum gelassen werden miissen und 
Yorsicht geboten sein. Man wird auf die Befangenheit des in ganzlich 
neue Verhaltnisse Eintretenden Riicksicht zu nehmen haben; man wird 
ein Zuwenig auf dem einen Gebiet durch ein Mehr auf einem anderen 
Gebiete ausgleichen konnen, man wird den Bildungsstand des Hauses, in 
welchem der Schuler aufśerhalb der Schule lebt, in Rechnung ziehen 
konnen; denn eine Gewahr fur gedeihliche geistige Entwicklung des 
Schiilers bietet vorzugsweise seine geistige Umgebung. In manchen Fallen 
wird man nicht ganz genau die richtige Klasse bezeichnen konnen, in 
welche der Schuler seinem Wissensstande nach gehort. In diesem Falle 
wird er eine bestimmte Zeit einer Klasse iiberwiesen werden konnen, 
um die Zweifel durch genaue Erprobung zu beseitigen. — Besondere 
Vorsicht ist geboten, wenn es sich um bestrafte oder strafweise ent- 
lassene Schuler handelt. Genauere Riickfragen bei dem Direktor der An
stalt, welcher der Schuler bisher angehort, werden klar zu stellen haben, 
ob man den Schuler ohne Bedenken aufnehmen kann oder nur bedingungs- 
weise. Manche Weiterung wiirde hierbei vermieden und zugleich Ge- 
rechtigkeit geiibt, wenn in der Fassung des Abgangszeugnisses undeut- 
liche Angaben inbezug auf das Betragen des Schulers streng vermieden 
wiirden und vor allem unklare Zusatze wie „fast“ und „im ganzen" fort- 
blieben. Fiir die gerechte Beurteilung des Betragens gibt ein klarer in 
mafiyolle Worte gefahter Hinweis auf bestimmte Tatsaclien einen sicheren 
Anhalt. — Bei dem ganzen Aufnahmegeschaft sei grundlichste, sorgsamste 
und gerechteste Priifung aller in Betracht kommenden Umstande Regel. 
Diese Aufgabe sollte jede Schule recht ernst nehmen, um ungeeignete 
Elemente, die noch viel zu viel auf hoheren Schulen sich aufhalten, diesen 
fern zu halten und fur die Fortschritte der Schule und gedeihliche Aus- 
gestaltung eine gesunde Grundlage zu schaffen.

Dann werden auch die Versetzungen in die hoheren Klassen nicht 
mit allerlei Unannehmlichkeiten und Unzutraglichkeiten verkniipft sein. 
Dieselben wollen ebenso wie die Aufnahme mit aller Sorgfalt und viel- 
seitiger Priifung vom Lehrer iiberlegt und mit aller Gewissenhaftigkeit aus- 
gefiihrt sein. Diese ist da nicht vorhanden, wo der einzelne Lehrer nur von 
seinem Spezialfache aus urteilt und sich nicht die Miihe gibt, die Gesamt- 
heit der Leistungen und der Schiilerpersonlichkeit abzuwagen und abzu- 
schatzen. Dazu ist es notig, dab er sich von dem ganzen Versetzungs- 
akt, von seiner Bedeutung, von der Ermittlung der Versetzungsreife, von 
dem Verfahren in zweifelhaften Fallen, von der Bedeutung der einzelnen 
Facher und der Beriicksichtigung der sittlichen Reife sowie der Kom- 
pensation eine klare Vorstellung macht. — Ob die Versetzung ein richter- 
licher oder padagogischer Akt sei, kann die praktische Padagogik kaum 
interessieren. Je padagogischer man verfahrt, um so gerechter wird die
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Uersetzung sein; und je gerechter man versetzt, um so mehr werden pa- 
dagogische Wirkungen erzielt werden. Fur uns ist die schlichte Forde- 
rung die, dafi man den Schiiler in der Klasse wisse, dereń Unterricht fur 
ihn der beste, heilsamste und seine Krafte voll in Anspruch nehmende ist. 
Damit erledigt sich auch die weitere grundsatzliche Frage, ob die yer
setzung das Wohl des Schulers oder der Gesamtanstalt im Auge haben 
soli. Beider Interessen, wenn man sie recht versteht und Nebeninteressen 
jeglicher Art aus dem Spiele laM, werden sich schliefslich decken und die 
beiden Grundsatze: Salus scholae suprema lex esto und Salus discipuli 
suprema lex sich harmonisch vereinigen. Die wissenschaftliche Tiichtig- 
keit und Leistungsfahigkeit einer Schule kann iiberhaupt gar nicht Be- 
stand haben ohne Tiichtigkeit und Leistungsfabigkeit ihrer Glieder. Be- 
sitzt der Schiiler die Fahigkeit, den Kursus einer hoheren Klasse mit 
einigem Erfolg durchzumachen, dann iibergebe man ihn auch derselben. 
Ob man milde oder streng sein soli, braucht man sich nicht lange zu be- 
antworten; das sind sehr dehnbare und sehr subjektive Begriffe; sei man 
nur recht streng gegen sich selbst und frage sich immer, ob man das 
wahre Wohl des Schulers bei seiner Beurteilung streng im Auge halte 
und nicht etwa auch die Nebenabsicht durch griindliche Reinigung der 
Klasse sich die Sache leichter zu machen oder seinen Ruhrn unter die 
Leute zu bringen, indem man Musterjahrgange erzeugt, mit denen man 
glanzen kann, ohne sich im Grunde nocli viel abzumiihen. Betrachtet 
man die Versetzung unter richtigen Gesichtspunkten, so fallt auch die andere 
Frage fort, ob man auf den verschiedenen Klassenstufen verschieden ver- 
fahren soli. Das wird sich allemal wieder nach den verschiedenen Schiilern, 
ihren Anlagen, ihrer bisherigen Art zu arbeiten und nach der groheren 
oder geringeren Garantie richten, die ihre Eigenart darbietet. Bei Schiilern, 
die noch im Heranwachsen begriffen sind, tibt „das Jahr“ noch eine 
ueinigende und starkende Kraft und ist die Zeit oft ein guter Engel. 
Bei groheren Schiilern kann man dem Willen mehr zumuten ais bei 
jungeren. Phlegmatisclie Naturen gibt man erst recht ihrem Phlegma 
preis, wenn man sie auf derselben Stelle allzu lange sitzen lafit; sangui- 
nische Art dagegen verdirbt man, wenn man ihr zu viel zugesteht und 
!hr mehr zumutet, ais ihre flatterhafte Art zu leisten imstande ist. So 
wird man immer wieder an die einzelne Personlichkeit sich halten miissen 
und bei den Grundsatzen fur Reifeerklarung und bei Ermittlung der Reife 
v°n ihr ausgehen miissen, sobald die Leistungen selbst nicht volle Klar- 
heit schaffen.

Und das wird ja erster und unanfechtbarster Grundsatz  fiir die 
yersetzung sein, dalś derjenige Schiiler die notige Reife besitzt, welcher 
ln allen wissenschaftlichen Unterrichtsfachern Geniigendes leistet. Man 
wird sich also in solchen Fiillen an das halten, was vorliegt, und sich 
nicht in unniitze Beratungen dariiber verlieren, ob etwa auch in Zukunft 
die Leistungskraft so bleiben wird, wie sie ist. Wenn auch ein Schiiler, 
der nur durch gewaltige Kraftanstrengung seine geniigenden Pradikate 
sich erarbeitet hat, Besorgnis erweckt iiber seine weitere Entwicklung, so 
soli das doch nicht abhalten, gleichen Zensuren gleiche Behandlung an-



gedeihen zu lassen. — Dass in den einzelnen Lehrgegenstanden die Reife 
ermittelt wird durch das Gesamtwissen und die Gesamtleistungen, d. h. 
durch die miindlichen und schriftlichen Leistungen, sollte man ais selbst- 
verstandlich ansehen. Die Extemporalien mogen immerhin ein vortreff- 
licher Kraftmesser sein; es gibt aber auch noch andere Kraftmesser, das 
sind die taglichen Erfahrungen und Beobachtungen im miindlichen Yer- 
kehr der Schule. Geschriebenes wird ja noch immer sehr hoch geschatzt, 
oft zu hoch, und zwar gerade von solchen Leuten, die selbst nicht in der 
Lagę sind, sich des freien Wortes so zu bedienen, wie sie es sollten. — 
Bei durchgehends befriedigenden Leistungen kann also kein Zweifel herr- 
schen. Ist diese Gleichmafiigkeit nicht vorhanden, so erhebt sich die Frage 
nach der Bedeutung und der Wichtigkeit der einzelnen Unterrichtsfacher. 
Man hat hier geschieden zwischen Haupt- und Nebenfachern, andererseits 
gewarnt vor dieser Bezeichnung, um dieses oder jenes Fach bei den Schfi- 
lern nicht in geringere Wertschatzung zu bringen und die Yertreter des 
Fachs nicht durch unverdiente Zuriicksetzung zu verletzen. Man hat ferner 
geschieden in schwere und leichte Facher; auch die grohere oder geringere 
Zahl der Stunden, die dem einzelnen Fache in der Woche zugewiesen sind, 
hat man ais schwereres oder leichteres Gewicht in die Wagschale werfen 
wollen. Oder man hat Verstandes- und Gedachtnisfacher geschieden. Mit 
all diesen Scheidungen kommt man nicht weit. Sicherer wird man gehen, 
wenn man eine wirkungsvolle Unterscheidung darin sieht, dass man die- 
jenigen Facher bei der Versetzung besonders ausschlaggebend sein lafit, 
dereń Kursę scharf abgegrenzt sind und bei welchen der folgende Kui’sus 
stets auf dem vorangegangenen ruht und mit diesem steht und fallt; bei 
solchen Lehrfachern ist die Moglichkeit, dem Unterricht in der folgenden 
Klasse zu folgen, durch die geniigende Aneignung des Pensums der vorigen 
Klasse geradezu bedingt. Dahin mu fis man die fremden Sprachen und 
Mathematik rechnen; bei jenen wird man zwischen den alten und neueren 
Sprachen einen kleinen Unterschied der Wertschatzung machen diirfen, je 
nachdem es sich um humanistische oder realistische Ansichten handelt. Sehr 
vorsichtig hat man bei der Beurteilung der deutschen Leistungen zu ver- 
fahren, trotzdem oder gerade weil es sich um die Muttersprache handelt. 
Dafs das Deutsche ein Hauptfach ist, dafi es geradezu das Hauptfach ist, 
damit mufi man einverstanden sein, und man wird also in den unteren 
und mittleren Klassen vor allem Sicherheit in Orthographie, Interpunktion 
und Grammatik streng betonen, auf den oberen Klarheit und Ubersicht- 
lichkeit des Inhalts sowie Korrektheit und Angemessenheit der Form ver- 
langen. Im iibrigen aber soli sich die Schule nicht das unklare Urteil der 
grohen Menge zu eigen machen, dafs es eine Schande sei, wenn ein deut- 
scher Jungling keinen gewandten deutschen Aufsatz schreiben konne, und 
dafs er eventuell wer weiL was verdiene, falls er Ungeniigendes leiste. In 
vielen Fallen mag jene Forderung gerecht erscheinen, in manchen ist sie 
es nicht. Gerade in den Jahren der Entwicklung, in denen Primaner 
und Sekundaner sich befinden, liegt oft eine gewisse Steifheit, Ungeschick- 
lichkeit und Diirftigkeit; auch an Angstlichkeit, Befangenheit und Be- 
scheidenheit, die wir doch ebenfalls einschatzen wollen, fehlt es nicht selten.
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Alle diese Eigenschaften machen gerade dann sieli geltend, wenn die Hetz- 
peitsche des Examens in 5 Stunden eine Abhandlung iiber irgend ein un- 
geschickt gestelltes Thenia verlangt; sie gleichen sieli aber in vielen Fallen 
*}°i ruhigerer Arbeit und im spateren Leben aus.' Sol che Mangel werden 
2U hart beurteilt; dagegen zu milde ihnen gegeniiber der Uberschwang 
Wchtssagender Phrasen und die Kunst, mit vielen Worten wenig oder 
uiclits zu sagen. Sehr empfindlich dagegen sollte die Scliule sein, wenn 
sieli Unwissenheit und Gleichgiiltigkeit gegeniiber den Geistesschatzen der 
deutschen Literatur zeigen. Hier konnen die Anforderungen niclit hocli 
genug gespannt werden. — Żart soli nian auch das Wissen in der Reli- 
gion behandeln; fiir die Versetzung kommen Kenntnisse in Betracht und 
Wissen, niclit aber die sittlichen Wirkungen dieses Unterrichts. Dazu 
sind sie zu feiner Natur, um gewogen und gemessen zu werden. — Wenn 
wir nun von versehiedener Abschatzung der verschiedenen Facher sprechen, 
so verstehe man uns ja nicht falsch: eine milde Abschatzung soli nur 
dann den Leistungen zugute kommen, wenn Fleifi samtlichen Unterrichts- 
fachern in geniigendem Mafie zugewandt ist und damit die Gewahr des 
Weiterstrebens zur Ausfullung der Liicken geboten ist. Wo das nicht 
der Fali ist, wo ein Schiller aus Unfleifi, Yernachlassigung oder gar aus 
einer gewissen Widerspenstigkeit, weil ihm dieser oder jener Unterrichts- 
gegenstand oder dessen Vertreter unter den Lehrern nicht zusagt, sieli dem 
notigen Fleifie in seinem Fache geradezu entzogen hat, da mag man 
die Leistungen einschatzen, wie sie sind, und mildernde Umstande in 
keinem Falle zubilligen.

Man hat nun auch versucht, feste und bestimmte numerische Grund- 
satze aufzustellen, um sich das schwierige Versetzungsgeschaft zu er- 
leichtern und sich dariiber durch eine Art von rechnungsmafiigem Ver- 
fahren hinwegzuhelfen. Man hat gesagt: „Unreife in zwei Hauptfachern 
schliefit von Versetzung aus“ oder aber: „Nicht geniigend in einem Haupt- 
fach oder nicht ganz geniigend in zwei Hauptfachern hindert die Yer- 
setzung, ebenso nicht ganz geniigend in einem Haupt- und zwei Neben- 
fachern“ oder aber: „E ine  Minderleistung in einem Nebenfache verdiene 
das beneficium indulgentiae, zwei nur dann, wenn angestrengter Fleifi und 
gutes Betragen vorhanden gewesen. Bei mehr ais zwei Minderleistungen 
ln Nebenfachern oder auch nur e in e r  in einem Hauptfache sei Kompen- 
sation erforderlich". Das sind alles Vorschlage, die sich ganz gut und 
schon auf dem Papiere und in der Theorie ausmachen und die uns gute 
Dienste leisten niogen in manchen Fallen. Sie liaben aber das Charak- 
teristische aller rechnungsmafiigen Abschatzungen von Leistungen leben- 
diger Menschenkinder, dafi sie in den meisten Fallen den Dienst versagen 
Wid dafi trotz aufierer Klarheit innerlich doch sehr Verschiedenes zur Be- 
W'teilung stehen kann. Ist vor allem der begriffliche Inhalt aufierlich 
gleicher Pradikate auch innerlich gleich? Gibt nicht der eine das vierte 
Pradikat, wo der andere bereits das fiinfte erteilt? Kann nicht der Grund 
fiir die eine minderwertige Leistung bei diesem Schiller ganz anders liegen 
ais bei jenem? Das alles und noch weit mehr will in Rechnung und Be- 
Urteilung gezogen werden und wohl iiberlegt sein.
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Und nun zu der schwierigen Frage der K o m p e n s a t i o n ,  zu der 
Frage, ob es zulassig sei, in gewissen Fallen und fur gewisse Facher gute 
Leistungen gegen mangelhafte auszugleichen und diese gewissermafśen durch 
jene zu decken, zu heben wie Minus durch Plus. Man bat auch hier wieder 
zu festen Normen zu kommen gesucht durch allerlei schone arithmetische 
Kiinste und sogar nach allgemeinen Verfiigungen geseufzt. Sie sind gliick- 
licherweise in Preufsen noch nicht gekommen; denn verstandige und er- 
fahrene Manner wissen sehr wohl, dafś eine feste, nicht nur allen Unter- 
richtsfachern, sondern auch allen individuellen Bediirfnissen der Schiller 
gerechte Norm einfach nicht zu finden ist. Man wird sich vielmehr mit 
allgemeinen Grundsatzen zufrieden geben miissen und diese auf jeden ein- 
zelnen Fali iibertragen mit Yerstand und Gewissenhaftigkeit. Man wird 
sich zunachst fragen, ob der betrelfende Schiller in unzweideutiger Weise 
seinen Fleifi bekundet hat und ob er durch seine bisherigen Fortschritte 
in dem Fache berechtigt zu der Erwartung, dah es ihm schliefslich ge- 
lingen werde, ohne andere Facher zu vernaclilassigen, im nachsten Jahre 
sich dem Klassenziele zu nahern. Man wird ferner darauf Bedacht nehmen, 
ob die Mehrleistungen in anderen gleichwertigen Fachem dem Schiller 
gestatten, soviel Zeit zu gewinnen, um Kraft und Fleifs zur Ausfiillung 
seiner Liicken zusammenzutun. Ist eine solche Aussicht vorhanden, dann 
habe man den Mut des Ausgleichs.

Intellektuelle Versetzungsreife ist also zu fordem. Damit ist die 
Frage, ob ein sittliches Manko die Versetzung hindern soli, entschieden. 
Wer diese bejaht, macht Nichtversetzung zu einem Strafmittel; zu diesen 
gehort sie aber nicht. Wiirde man sie dazu machen, so wiirde man eine 
Art von Schuldhaft einfiihren, der sich auf die Dauer eines Jahres der 
Schiiler beim besten Streben und Wollen nicht wiirde entziehen konnen. 
Man hat sonst genug Strafmittel zur Hand und deshalb nicht nbtig, die 
Nichtversetzung zu einer Art vonRacheakt auszugestalten. Solche Falle, wo 
sittliche Defekte und intellektueller Uberschuts vorhanden, werden aufśer- 
dem selten vorkommen; denn es ist immer eine Ausnahme, dah auf dem- 
selben Boden, wo schlechtes Betragen wachst, auch geniigende Leistungen 
gedeihen. — Aus anderen ais aus intellektuellen Griinden nicht zu ver- 
setzen oder — besser gesagt — zu versetzen, wird kaum in Frage kommen. 
Denn hohes Lebens- und Klassenalter, Rang, Stand, Yermogen der Eltern 
gehoren nicht zur geistigen Reife des Schiilers. Procter intelligentiam, 
non propter barbam!

Wir gelangen nun zum eigentlichen Versetzungsgeschafte ,  zur 
Beschlufifassung. Dieser wird vorangehen eine moglichst sorgsanie 
Aufstellung des Ordinarius iiber diejenigen, die fur die Yersetzung in 
Frage kommen. Auf Grund der Einzelpradikate stellt er nach dem Rang 
die Schiiler zusammen und scheidet vorbereitend in drei Gruppen, namlich 
in solche, die unzweifelhaft ohne Beratung fiir versetzungsreif erldart 
werden, in solche, die zweifelhaft sind, iiber die also eine Beratung notig 
sein wird, und in eine dritte Gruppe, iiber dereń Zuriickbleiben kaum 
noch ein Zweifel vorhanden sein wird. Das erleichtert die Beratung; 
denn gleichartige Schiiler werden zusammen besprochen, und die Yer-
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setzung ungleichwertiger Schiller ist kaum moglich. Wie eine solclie Listę 
eingerichtet werden kann, mag die unten abgedruckte Yersetzungsliste 
zeigen. Yiel umstritten ist die Frage, ob in zweifelhaften Fallen iiber 
die Versetzung Abstimmung entscheiden solle. Die neuesten preufiischen 
Versetzungsbestimmungen sagen hieriiber: „Ergibt sich iiber die Frage 
der Yersetzung oder Nichtversetzung eine Meinungsverschiedenheit unter 
den an der Konferenz teilnehmenden Lehrern, so bleibt es dem Direktor 
hberlassen, nach Lagę des Falles entweder selbst zu entscheiden oder die 
Sache dem koniglichen Provinzial-Schulkollegium zur Entscheidung vorzu- 
tragen.“ Die Weisungen zur Fiihrung des Schulamts an den Gymnasien 
in Osterreich (Wien 1895) erwahnen ebenfalls nicht eine „Abstimmung". 
Sie sagen (S. 6): „Hiedurch (durch die Versetzungspriifung) und durch 
die oben bezeichnete Besprechung (des Klassenvorstandes mit den anderen 
Lehrern der Klasse) ist die Entscheidung soweit vorbereitet, dafi diese 
selbst wenig Zweifel und Diskussionen mit sich fiihren wird; sind 
dereń in einzelnen Fallen dennoch zu erwarten, so werden die Lehrer 
der Klasse, in welcher dies vorkommt, wohl daran tun, die Frage erst 
untereinander zu verhandeln, um sie dann besser vorbereitet in der Kon
ferenz zum Abschlusse zu bringen." Wo in einem Lelirerkollegium die 
Ansicht herrscht, dafi es eine Schadigung der Standesehre sei, wenn nicht 
„abgestimmt" wird, und dali der Lehrer „der Gleichstellung mit den 
Richtera" durch die Rechtsprobe der Abstimmung naher riiclce, wird der 
Direktor vielleicht gut tun, abstimmen zu lassen; sollte ihm aber die 
Uberzeugung kommen, daL es nicht auf majora, sondern auf saniora an- 
komme, dafś man die Stimmen wagen und nicht zahlen miisse und dala nicht 
Stimmeninehrheit des Rechtes Probe ist, so wird er Manns genug sein, 
von seinem Vetorecht denjenigen Gebrauch zu machen, den ihm sein 
Gewissen und die Pflicht, die Beschliisse mit seiner Namensunterschrift 
zu decken und zu vertreten, auferlegen.

Sollen nun dieser Beratung iiber die Versetzungsreife noch besondere 
Versetzungsprii fungen vorangehen? Man hat diese empfohlen, damit 
der Direktor und die Lehrer ein genaues Bild von den Schillera erhalte 
und das bisher etwa noch zweifelhafte Urteil der Fachlehrer geklart werde. 
Sollen aber diese Priifungen wirklich Bedeutung haben, dann miissen sie 
so eingerichtet sein, da£s man sie auf alle Facher ausdehnt und daf3 man 
schriftliche und mundliche Priifung, letztere am besten in Gegenwart aller 
Lehrer, anstellt. Das wiirde aber einen Zeitaufwand kosten, der in gar 
keinem Verhaltnis zu dem sich ergebenden Gewinn stiinde. Denn man 
wird meist nur erfahren, was man vorher aucli schon hatte wissen kbnnen. 
Zu Gunsten solclier Priifungen fiihren die Weisungen etc. an den Gym
nasien Ósterreichs S. 4 ff. folgendes an: „Zunachst ist es gerade fiir die 
tiichtigsten Schiller ein beachtenswertes Bediirfnis, durch eine Schlufaleistung 
zu zeigen, was sie in ihrer bisherigen Klasse gewonnen haben und in- 
wieweit sie ihres Besitzes machtig und sich er geworden sind; dann konnen 
bei einzelnen Schiilern — doch darf dies immer nur eine verhaltnismafiig 
sehr kleine Zahl sein —, bei welchen das Urteil im Laufe des Schuljahres 
schwankend blieb, die Leistungen in der Yersetzungspriifung mitentscheidend
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in die Wagschale fallen. — Bei der Ausfiihrung der Yersetzungspriifung, 
welche verschiedene Modifikationen zulafit, sind zwei Gesichtspunkte fest- 
zuhalten; erstens, daR die bei der Priifung beanspruchten Leistungen niclit 
durch ein spezielles Memorieren fiir dieselbe zu erreichen seien, sondern, 
gleichartig den sonstigen Anspriichen an die Schiller, auch ihres Teiles 
bildend auf dieselben einwirken; und zweitens, dafs die Priifung in den 
iibrigen noch fortdauernden Gang des Unterrichtes moglichst wenig Unter- 
brechungen bringe."

Was hier zu Gunsten der Yersetzungspriifung gesagt ist, enthalt zu- 
gleich viele Warnungen vor Mifibrauchen und es wird demjenigen, der 
jahrzehntelang Priifungen im Schulleben beobachtet hat, manch zweifelnde 
Frage aufgedrangt: Wird nicht doch mancher Lehrer die genaue Be- 
obachtung des Wissens und Konnens seiner Schiiler und die Bildung seines 
Urteils bis zu den Tagen der Priifung verschieben und werden nicht 
doch die Schiiler recht zahlreich sein, iiber welche bis dahin sein Urteil 
schwankend blieb? Ist es nicht besser, sich im Laufe des Jalires durch 
sorgsame Konferenzen ein zutreffendes Bild von den Leistungen eines 
jeden Schiilers zu bilden und schon bei der Zensur, die dem letzten 
Quartal des Jahres vorangeht, die Schiiler zu scheiden in solche, die 
Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit sein miissen, und solche, die sich 
schon allein zum Ziele durcharbeiten werden? Sind mit dieser Zensur 
auch die Eltern davon in Kenntnis gesetzt, dah die bevorstehende Yer- 
setzung zweifelhaft erscheine, so ist in der Tat alles geschehen, um eine 
besondere Yersetzungspriifung iiberfliissig zu machen. Sollten trotzdem 
noch in einzelnen Fallen schwer zu beseitigende Zweifel vorhanden sein, 
so ist es ja noch immer moglich, eine genaue Priifung anzustellen, ohne 
jedoch mit dem ganzen Priifungsapparat allen Schiilern zu Leibe zu riicken. 
Und werden nicht gut begabte, aber faule Schiiler ihre Arbeitskraft selir 
gern bis zum Schlusse des Jahres aufsparen, um durch gute Priifungs- 
ausfalle mangelhafte Jahresleistungen zu decken? Wird nicht trotz aller 
Warnungen das „spezielle Memorieren", das Pauken fiirs Examen immer 
wieder vor den Priifungen ins Kraut schiehen? Wird nicht trotz aller 
Vorsicht die Unterbrechung durch solche Priifung im Unterricht sich 
unangenehm storend bemerkbar machen und Unruhe sowie nervose Hast 
in Schule und Haus vermehren? Wer sich diese Fragen bejahend beant- 
worten mufi, der verteile ernste Priifung und angestrengte Arbeit aufs 
ganze Scliuljahr. — Eine sorgsame Arbeit des ganzen Jahres wird es auch 
unnotig machen, unter gewissen Bedingungen zu versetzen und etwa Nach- 
priifungen oder wer weilś was sonst noch diesem oder jenem aufzuerlegen. 
Allenfalls mag man fiir ein Fach, in dem recht grofśe Liicken vorhanden 
sind, das aber allein das Zuriickhalten um ein ganzes Jahr nicht recht- 
fertigen wiirde, die Gnadenfrist des folgenden Jahres gewahren und den 
Schiiler, falls er diese nicht ausnutzt, beim nachsten Małe ohne Gnade 
und Barmherzigkeit zuriickhalten.

Es bleibt noch iibrig, einen kurzeń Blick auf die R e i f  e - o d e r  
M atu  r i t a t s p r i i f u n  g e n  zu werfen, die in den verschiedenen Staaten 
unter verschiedenen Namen und verschiedenen Formen bestehen, aber das
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Gremeinsame haben, dafi sie an einem bestimmten Abschlusse, meist nach 
neunjahrigem Kursus, den gesamten Bildungsstand des Schiilers fest- 
stellen, damit dieser nunmehr einem bestimmten Berufe selbstandig mit 
seiner Arbeit und seinem Studium zustrebe. Uber die Art, wie diese 
Priifungen stattiinden, geben die verscliiedenen Priifungsordnungen ihre 
bestimmten Yorschriften. Die praktische Padagogik hat die Aufgabe zu 
diesen Yorschriften gewisse allgemeine Grundsatze zu liefern, die den 
Examinator auf seinem Gange begleiten mogen. Bevor er mit seinem 
Priifling die Hohen zum Ziele hinansteigt, soli er sieli uber dessen Wissen 
und Konnen volle Klarlieit verschalft haben, auch iiber seine sittliche 
Beife, damit er den Pflegebefohlenen nicht auf halbem Wege niedersinken 
sieht. Er soli dazu die sclione Kunst besitzen, das, was er uber den 
Schiller denkt, in klare und gerechte Form zu kleiden, damit ein jedes Mit- 
glied der Kommission ein deutliches Bild von dem Jiingling bekommt. Dann 
wird man zur Geniige wissen, ob man einen zweifellos Reifen oder einen 
nicht Zweifellosen vor sich hat und wird dementsprechend die weitere Prii- 
fung ins Auge fassen. Bei der Stellung der schriftlichen Aufgaben mula 
man das Wissen und Konnen der Schiller kennen, um die Forderungen so 
zu gestalten, dafi sie fur den Durchschnittskopf erfiillbar sind und dem 
Besseren Gelegenheit geben, ein gutes oder aucli sehr gutes Pradikat zu 
erringen. Um hier das Richtige zu treffen, wird man in Gedanken sorg- 
sam auf den Spuren zuriickgehen, auf welchen man mit seinen Schillera 
bis in die Propylaen des Examens gewandelt ist. Bei der miindlichen 
Priifung sodann tritt die Kunst des Fragens in ihre Reclite. Wie vielfach 
es an dieser Kunst fehlt, wird dem, der in mancher Priifung gesessen, in 
peinlicher Erinnerung sein. Wie oft liegt es da lediglich an dem Fragenden, 
dafi keine Antwort kommt. Fragen, was der andere nicht weifi, konnen 
viele; fragen, was der andere weifi, wenige. Denn dazu gehort die Gabe, 
die Geister lebendig zu machen und die Gedanken so in Bewegung zu 
setzen, dala sie auf den richtigen Weg kommen und ihr Ziel finden. Auch 
Wolilwollen hat sich solcher Gabe zuzugesellen; es wirkt wie die milde 
Sonne in Friihlingstagen, die Leben schafft und Keime erschlieSt. Wie 
oft aber habe ich einen Polterer, Brummbar oder Norgeler von Schulrat 
den ganzen Spala verderben und neben dem Schulrat auch diesen oder 
jenen galligen oder aufgeregten Priifungsmeister einen Prufling ins Un- 
gliick bringen selien! — Bei der Beurteilung der schriftlichen und miind- 
lichen Priifungsleistungen und des Gesamtergebnisses soli man nicht zu 
kleinlich am einzelnen hangen, vielmehr den Uberblick iiber das Ganze 
sich waliren, man soli richtig tadeln und richtig loben, d. h. beim 
Tadel den Grund des Fehlers zu entdecken suchen, damach unter 
Umstanden, wenns notig ist, den Feliler entschuldigen, aber in diesem 
Streben nicht zu weit gelien. Und beim Loben soli man ebenso sich der 
Begriindung des Lobens gewifi bleiben. In beiden Fallen hat man mit 
dem Verstande eines starken, nicht eines schwachen Herzens zu ver- 
fahren. — Bei der Fassung des Urteils tritt die Kunst individueller Form- 
gebung in ihre Reclite, iiber welclie das folgende Kapitel mancherlei Aut-
scliluh gibt.



224  D ritter  A b sch n itt. S ch u lzu ch t; D isz ip lin ; B ehandlung und B eurteilung.

Vgl. Dir. Conf. XXIX Hannover 117 ff. — Dir. Conf. Westf. XVII 70 ff. — Weisungen 
zur Fiihrung des Schulamts an den Gymn. Osterreichs, 2. Aufl., Wien 1895, S. 4 ff., 18 ff. 
B e ie r , Die hoheren Sohulen in Preufien und ihre Lehrer, Halle 1902, S. 130 ff., 134. — 
Folgende Tabelle mag yeranschaulichen, wie in einer Versetzungstabelle der Beratung und 
Beschlufifassung vorgearbeitet werden kann. Wer etwa meinen sollte, die Miihe und Zeit, 
welche auf die Herstellung einer solchen Tabelle verwendet wird, stehe mit der Zw eck- 
mafiigkeit dieser Einriclitung nicht im Verhaltnis, mogę erwagen, da fi eine solche Tabelle, 
dereń Yordruck ja fertig ist, nach ihrem Abschlufi zugleich ais Versetzungsprotokoll dient, 
einen interessanten Einblick in das Jaliresergebnis gewahrt und die Unterlage zu Ver- 
gleichen zwischen den verschiedenen Jahrgangen und Klassen bietet.

V e r s e t z u n g s l i s t e .
Klasse: Quarta.

1893/94.
In diese Listę sind die Schiller nach 3 Gruppen einzutragen: A. diejenigen, dereń 

Versetzung bereits nach dem Zeugnis unzweifelhaft ersclieint; B. diejenigen, dereń Ver- 
setzung zweifelhaft ist, die also einer eingehenden Beratung und Priifung bediirfen; C. die
jenigen, dereń Nichtversetzung schon nach dem Zeugnisse unzweifelhaft erscheint. Es sind 
in den einzelnen Spalten samtliche Leistungen, die mit recht gut (1), gut (2), mangelhaft 
(4), ungeniigend (5) censiert sind, einzutragen. W o die Leistungen geniigen, ist das betr. 
Feld der besseren tjbersicht und Einfachheit wegen frei zu lassen. -— Innerhalb der 
3 Gruppen empfiehlt es sich, die Reihenfolge nach der R a n g ord n u n g , nicht alphabetisch 
zu w&hlen. — Mit den Versetzungslisten ist zugleich einzuliefern ein Auszug aus dem 
Klassenbuclie iiber die Pradikate der im letzten Tertial oder Quartal angefertigten schrift- 
lichen Arbeiten. Dabei ist kenntlich zu machen, ob hausliche oder Klassenarbeiten mit den 
betr. Pradikaten bezeiclinet sind. — Die Versetzungslisten sind zugleich mit den Zensuren- 
hilcliern einzuliefern. — Klassen- und Lebensalter ist genau einzutragen.
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Gruppe A 

N. N. i 13 i i 2 i i 2 i i 2 Versetzt
2 N. N. i 13 i 2 2 2 i 2 2 2 2 Versetzt

19 N. N. 2 13 — — — — — — 2 — 2 Yersetzt
30 N. N. 1 11 2 3 - 3 - 3 - 2 — — 4 — Versetzt

81
Gruppe B 

N. N. 1 12 2 4 Versetzt
39 N. N. 1 13 — -■ 4 4 — 4 — 2 4 Nicht yersetzt

Gruppe C 
N. N. 1 13 4 4 4 5 Nicht yersetzt

40 N. N. 1 15 4 4 5 5 5 5 4 5 4 Nicht yersetzt
45

41. Individualitat und natiirliche Regungen des Schiilers. Be- 
rechtigte und unberechtigte Individualitat. Die Pflicht genauer Be- 
obachtung der Individualitat. Beobachtung und Behandlung der 
Dummheit. Verstandnis ftir natiirliche Regungen und natiirliche 
Forderungen des Schiilers. Richtige Behandlung unkeuschen Wesens. 
Beobachtung und Wtirdigung der Temperamente. Schiilercharakte- 
ristiken. Ihr Wert und ihre Verwendung.

Schon wiederholt mufite in den vorigen Kapiteln Wert darauf gelegt 
werden, dah man der Personlichkeit in der Massenerziehung mehr ihr 
Recht lasse und nicht schematisch Zahl und Nummer allzu hoch ein- 
schatze. Wir sind damit einer Forderung entgegengekonnnen, die man 
mit Recht heute an die hohere Schule stellt, dah in ihr die Individualitat
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recht beobachtet und richtig beurteilt werde. Mit einfachem Spott diese 
Forderung zuriickzuweisen ist miihelos; nur da soli man mit Entschieden- 
heit jenem Yerlangen entgegentreten, wo es in falschem Sinne gestellt 
Wll'd. Man wiinscht namlich vielfach, die Sebule solle die Individualitat 
So nehmen, wie sie ist, d. h. die Personlichkeit des Schiilers gleichsam 

abgeschlossen und unabanderlich annehmen und sie damit in allem, was 
Sle in sich enthalt, achten und beriicksichtigen. Da nun aber des Menschen 
Dichten und Trachten viełfach bose ist von Jugend auf, so heifit jene 
Forderung soviel, ais dafi wir die Schiller in iliren Fehlern, in ihren ver- 
kehrten Neigungen und bedenklichen Besonderheiten bestarken und bei 
riinen ins Kraut schiefśen lassen, was schiefien will. Dafi solche Forderungen 
energisch abgewiesen werden miissen, ist selbstverstandlich. Die gemein- 
same Erziehung verfolgt eben das hohe Ziel, die einzelnen mit ihren be- 
sonderen Ziigen, Neigungen, Anlagen, Bediirfnissen und Gewohnheiten in 
den allgemeinen Rahmen einzuspannen, sie unter den kategorischen Im- 
Peratiy der Pflicht und Schuldigkeit zu stellen und zu beugen; der einzelne 
soli ein gutes Stiick Individualitat zum gemeinen Besten ais Opfer dar- 
bringen und auch zum eigenen Besten, damit er nach Angleichung an den 
Mikrokosmos der Schule dem Makrokosmos der Gesellsehaft, des Staates 
und der weiten Welt da draufien sich fiigen lerne. Das gelit niclit ab 
ohne Harten, ohne Einengung oder Einschrankung und nicht oline Schmerzen. 
Diese sind’s, die wir vielfach zu Hilfe rufen: „denn es sind Freunde, 
Gutes raten sie.“ Aber wenn das auch so sein mufi, —  die Herrschaft  
des Gesetzes und der Ordnung heifit noch nicht Tyrannis derselben; 
Zuriickdrangen unberechtigter Individualitat ist noch nicht gleich- 
bedeutend mit Unterdriickung aller berechtigten Eigenart  oder mit 
riicksichtsloser Nichtbeachtung derselben. Es ist ja nun einmal nicht anders 
— mit der staatlichen Ordnung der Schułverhaltnisse ist auch in die hoheren 
Schulen militarischer Geist eingezogen. Dieser Geist verlangt eine ge- 
wisse Allgemeinzucht, ein gewisses Mafi von Schematisieren, so etwas wie 
Schwadrons- und Kompaniepadagogik. Dabei soli aber der einzelne nicht 
zur leeren, nichtssagenden Nummer herabsinken; das geschieht auch in 
gutgelenkten Kompanien nicht; der Schiller soli vielmehr eine Personlich
keit bleiben und ais solche behandelt, beurteilt und geachtet werden, so- 
Weit es die Allgemeinheit irgend gestattet. Denn hatte man nur diese 
im Auge, so wiirde die Erziehung der Schule leicht eine Erziehung ohne 
Freiheit und Freudigkeit. Es ist ja nicht zu bestreiten, dafi unsere 
Schulen, besonders die stark besuchten, mehr auf Ausgleichung der 
Kopfe und auf gleiche Yerwertung der Anlagen sehen miissen. Wir 
konnen gar nicht mehr viel nach eigenem Sinn und Geschmack arbeiten, 
sondern haben uns zu richten nach den reglementierenden Vorschriften von 
oben; gleiches Wissen, gleiches Konnen, gleiches Pflichtgefuhl sind unsere 
„offiziellen Ziele"; und doch — sollte es nicht moglich sein, trotz alledem 
auch auf Einzelanlagen, Einzelneigungen und auf eigenartige Ausgestaltung 
der Personlichkeit, auf Individualitaten, soweit sie berechtigt sind, Riick- 
sicht zu nehmen und womoglich auch einmal liebende Sorgfalt zu ver- 
Wenden? Wir denken doch. Und wenn wir in folgendem ein Stiick Zu-

Dr. Ad. M a tth ia s , Prakt. Pudagogik. 2. Aufl. ^
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kunftspadagogik treiben, so mag es ja sein, dalii diese Erorterungen zu 
ideał sind, daL sie etwas hineinragen in ein Gebiet, das der Schule bei 
ihrer vielen sonstigen Arbeit verschlossen bleiben wird. Aber dieser und 
jener Liebhaber fur individuelle Betrachtungsweise und fur padagogische 
Feinarbeit mag sich vielleicht doch finden; auch vielleicht dieser oder 
jener Witzbold, der mit einer spottischen Bemerkung hinweggeht iiber 
solche Arbeit. Wir haben dann einen Witz mehr iiber padagogische Be- 
strebungen, der wie die anderen das Geprage der Wohlfeilheit an sich 
tragen wird. Dala die folgenden Aufierungen auch auf Empfindlichkeiten 
stohen, dafi es Leser geben wird, die sich verletzt fiihlen, weil sie glauben, 
angeklagt zu werden, ist natiirlich; aber darauf hat eine praktische Pada- 
gogik, in welcher der Verfasser sich stets auch an sich selber richtet und 
seine eigenen Schwachen kennt, sich einrechnet und andere vor ahnlichem 
zu warnen sucht, keine Rucksicht zu nehmen; sie hat allewege den Grund- 
satz zu verfolgen, dafś man ais Schulmann empfindlicher sein mufi fur das 
Yergniigen zu lernen ais fur das Mifavergniigen; das Yollkommene noch 
nicht erreicht zu haben. — Man kann naturlich, wo man in das Gebiet 
von Einzelcharakteren hinabsteigt, nur in grofaen Umrissen zeichnen, nur 
Andeutungen machen und damit Anregungen bieten, die aphoristisch sind 
und bleiben miissen, zumal auch in einer praktischen Padagogik die 
anderen Fragen, welche die grofie Masse der Schiiler und die Behandlung 
des Unterrichtsstoffes und der Gesamtzucht im Auge haben, die Hauptsache 
bleiben sollen.

Vor allem konnte mehr individuell beobachtet  werden, ais es 
gemeiniglich geschielit. Die Personlichkeit des Schiilers tritt leicht zu 
sehr zuriick hinter der Sache, die doziert wird. Fur diese gibt es ja 
Kommentare, Erlauterungsschriften, Lexika und wer weifi, was noch alles; 
das Studium der Personlichkeit erfordert feinere Gaben und wird gerade 
dadurch reizvoll und gewahrt Genugtuung und Befriedigung. Der Schiiler 
wird vielfach zu sehr ais unvermeidliche Zugabe angesehen und das Wissen 
und Lehren ais die Hauptsache. Er wird behandelt ais ein Objekt, das 
gebandigt und unterworfen werden muL, nicht aber ais ein Wesen, das 
unbefangene Beobachtung, unbefangenes Wohlwollen, volles Verstand- 
nis und jene Liebe verdient, die der Treue verwandt ist, die bestandig 
fein abwagt und mehr tut, ais nur damach sieht, ob Nachteiliges in Er- 
fahrung gebracht werden kann; die auch mehr tut, ais nur Fehler zahlt 
und damach Pradikate erteilt. Es ist ja gut, dah durch solche Abzahlung 
eine objektive Grundlage geschalfen wird; aber schlimm ist es, wenn man 
sich damit begniigt und bei Beurteilung von Wesen und Wert des Schiilers 
nicht auch einmal tiefer sieht und beobachtet, woher denn die Fehler 
stammen und wie ihnen beizukommen sei. Schlimm ist’s auch, wenn dieses 
oder jenes Vergehen immer nur unter polizeilichen Gesichtspunkten an
gesehen wird und nur in der Abśicht, bei der Zensur mit einer Tadelsnote 
darauf zuruckzukommen, und wenn nicht von einem hoheren Gesichtspunkte 
aus die Verirrungen angeschaut werden, nanilich dem Gesichtspunkte psycho- 
logischer Untersuchung und Beobachtung. Man sieht nicht t i e f  genug. 
Wiirde man es tun, die Lehrertatigkeit wiirde durch Beobachtungstatig-
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eit an Reiz gewinnen. Aber wie das machen? Ganz leicht ist es nicht, 
°eli bei gutem Willen sehwindet manche Schwierigkeit. Viel gewinnt 

”lan schon, wenn man mit schwierig zu beurteilenden und zu behandelnden 
kchiilern einmal unter vier Augen redet und mit Wohlwollen und ohne 
i olizeigesiclit auf ihre Fehler eingeht. In solchen Gesprachen soli man 
auch einmal den Vornamen des Schiilers verwerten zu gemiitlicher An- 
aaherung. Yergiht der Schiller, dali der Lehrer mit ihm spricht, fiihlt 
er; dafś freundschaftliche Gesinnung zu ihm redet, dann offnet sich wohl 
sein Inneres, und wir machen dann die wertvollsten Entdeckungen: Was 
Wir dem Jungen selber zuschoben, ist oft die Folgę verkehrter hauslicher 
Erziehung; was anfanglich mangelndes Konnen und mangelnde Begabung 
zu sein schien, stellt sich ais Mangel an Willenskraft heraus und um- 
gekehrt; korperliche Schwachen und Yerstimmungen werden uns bekannt, 
Ja auch korperliche Gebrechen (z. B. Schwerhorigkeit), von denen wir nichts 
Wufiten und ahnten, weil der Schiller sich des Bekenntnisses vor der Klasse 
schamte; auch Faulheit ist dann nicht immer dieselbe Sache, sie scheidet 
sieli in zahlreiche Typen, in korperliche Tragheit, Phlegma, geistige In- 
dolenz, kindische Spielsucht, Mangel an rechter Arbeitsordnung und Ar- 
beitsgewohnung oder Krankliclikeit irgend welcher Art.

Und nun erst die Dummheit? Was fangen wir mit ihr und ihren 
Vertretern an? Ist das Wort, dali mit der Dummheit Gotter selbst ver- 
gebens kampfen, wahr, dann konnten wir uns nur bescheiden und brauchten 
mit den Dummen unser Heil nicht weiter zu versuchen. Gliłcklicherweise 
ist aber nicht alles Dummheit, was leichthin so genannt wird; sondern 
manche nennen’s nur so, urn sich weitere Miihe zu sparen. Der prak- 
tischen Padagogik muli es darauf ankommen, gerade hier sich klar zu 
Werden und scheinbare Dummheit von wirklicher Dummheit zu unter- 
scheiden; gerade bei dieser Tatigkeit wird so viel verfehlt. Wie karne 
es denn sonst, daf3 so oft das liarte Urteil gefallt wird: „der Jungę ist 
dumm; aus ihm wird nichts Gescheites!" und dah dieses Urteil von der 
spateren Entwicklung des Schiilers nicht bestatigt wird, dafi vielmehr 
yiele „dumme Jungen" noch recht Tiichtiges lernen und leisten, wenn sie 
m richtiger Art und Form dem Wissen und Konnen naher getreten sind? 
^ as ist denn Dummheit? Beim kleinen Kinde nennen wir Einfalt oft 
dummheit, weil noch keine vielfaltige Erfahrung und vielfaltige Einsicht 
v°i‘handen ist. Diese Einfaltigkeit fatit noch nicht viel auf, noch nicht 
genug; die Dummheit aber fafit das Wenige, was sie iiberhaupt fafit, ver- 
kehrt auf. Ihre Merkmale zeigen sich darin, dala trotz kriiftiger Lern- 
Vei'suche keine Fortschritte bemerkbar werden und Festigung des Wissens 
SGhr schwer oder gar nicht herzustellen ist. Und wie es solchen Schillera 
schwer wird zu lernen, so wird es ihnen noch schwerer zu denken. Die 
Dildung und Yerkniipfung von Vorstellungen gelingen ihm nicht; es ist 
unn unmoglich, den ursachlichen Zusammenhang zu begreifen. Liegt dieser 
^ollstandige Defekt vor, dann ist’s schlimm; kein Mittel der Padagogik 
cann helfen; auch kein Kat an die Eltern; denn da der Apfel nicht weit 
^°m Stamm zu fallen pllegt, so begegnen wir in der Elternsphare gleichen 
Eigenschaften; es fehlt dort am Fassungsvermi5gen fiir den Begriff Dumm-



heit. — Gliicklieherweise liegen nun die Dinge nicht immer so schlimm, 
dass wir es mit totaler Dummheit zu tun haben. Partielle Dummheit, 
Einseitigkeit, ist ungleich haufiger. Bei ihr ist die Urteilskraft nur teil- 
weise oder einseitig oder in ganz besonderer Art tatig. Kommen an- 
schauliche Vorstellungen an solche Urteilskraft heran, so ist Blick dafiir 
vorhanden; kommen jedoch abstrakte Yorstellungen oder Begriife, so ver- 
sagt der Yerstand, der an Begriffsstutzigkeit oder Begriffsbeschrankung 
leidet. Yerstandesschwachę ist auch da vorhanden, wo die Vorstellungen 
nicht recht haften, weil das Fassungsvermogen nicht recht biegsam ist, 
keine Verknupfungsfahigkeit besitzt und fast gar keine Eindriicke behalt 
oder nur solche, die eingebleut, eingepaukt oder eingetrichtert werden. 
Bei andern wieder haften die Vorstellungen zu fest, so dafs sie nicht 
wieder an die Oberflache und in Bewegung gelangen konnen, wenn man 
nicht eine Art von Saug- oder Druckpumpe anlegt. Solche Schuler konnen 
nicht recht auf die Sache kommen, sich nicht besinnen, oder vielmehr 
die Gedanken konnen nicht recht herauf- und herauskommen. Welche 
Mittel wenden wir nun gegen diese pai'tielle Dummheit an? Vor allem 
Geduld und dann bestandige Ubung des Gedachtnisses und des Verstandes. 
Ist nur fiir einige Gegenstande Verstandnis vorhanden, so mufs man dieses 
auszubilden versuchen und von hier aus gewissermafien Briicken schlagen 
nach anderen Verstandnisgebieten. Nur wende man keine Gewalt und 
keine Priigel an. Auch Nebenwege kann man einschlagen. Wo es an 
richtigen Begriffen fehlt, kann man durch Bilder, Anschauungsmittel und 
Umrisse den Begriffen sich nahern. Vor allem aber ist Beobachtung notig, 
ob nicht diejenigen, die man auf den ersten Blick fur dumm halt, an an
deren Fehlern leiden, die der Dummheit Vorschub leisten, etwa an Denk- 
faulheit, Interesselosigkeit und Gleichgiiltigkeit. Hier mufi man alle mog- 
lichen Hebel einsetzen, um das Interesse zu wecken: Lob oder Tadel, 
Strafe oder Belohnung, Aussicht auf den Nutzen des Erlernten oder auf 
den Schaden der Unkenntnis. Auch an Denkmiidigkeit kann der Schuler 
leiden, besonders wenn er aus einem Hause stammt, wo sein Verstand 
verhatsclielt und vernudelt wird und deshalb nicht regsam ist; der Geist 
ware wohl willig, aber das viele Fleisch ist zu schwach. Hier wird vor 
allem das korperliehe Schwergewicht erleichtert werden miissen, um dem 
Geiste Raum fur Beweglichkeit zu geben. Diese Erleichterung wird auf 
dem Turnplatz stattfinden konnen. Namentlich aber wird man den Er- 
ziehern den Rat erteilen, durch recht kraftige Bewegung und andrerseits 
durch verstandig bemessene Nahrung den Knaben von seiner korperlichen 
Belastung zu befreien, um geistigen Eindriicken Spielraum zu schaffen. 
Denkmiidigkeit wird auch da zu finden sein, wo zu friih zu vieles den 
Kindern beigebracht ist und die Spannkraft des Geistes unter Friihreife 
leidet oder wo Kinder verlernt haben, selbst zu denken, weil sie bestandig 
einen Stellvertreter eigenen Denkens in Gestalt einer Grohmutter, Mutter, 
Tante, eines Hauslehrers oder einer Gouvernante gehabt haben. Solche 
Schuler miissen moglichst bald auf eigene Fiihe gestellt werden und die 
Freude am Selbsterarbeiten und Selbstdenken empfinden lernen. Nicht 
selten wird Fliichtigkeit mit Dummheit verwechselt. Fliichtige Kinder
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!aben Interesse, aber zuviel und zu wechselndes Interesse; die Gedanken 
eden bestandig zuriick zum Spiel oder zum Yergniigen. Bei diesen Schii- 
ern springen die Yorstellungen immerfort um, besonders wenn nervose 

Yeizbarkeit die Fliichtigkeit noch steigert. Eigene Einfalle und eigene 
wedanken sind noch zu mannigfaltig und machtig und konnen nicht zuriiek- 
ti'eten vor den Lernobjekten; sie iiberrennen und durchkreuzen sieli auch 
w°hl, so dafi der eine Gedanke gleichsam uber den andern stolpert. Sol- 
ehen Naturen tut Rulie gut; man mu ii sie immer wieder unerbittlich an- 
ealten, ihren Gedankengang in Ordnung zu halten; ist das im grofsen 
melit moglich, so gewohne man sie, an moglichst kleinen geordneten Ganzen 
S1ch zu iiben. Bei aller Arbeit sollen solche Faselhanse genaueste Ord- 
n.ung und Zeiteinteilung wahren. — So paradox es klingen mag — auch 
tiefliegende Begabung kann wie Dummheit aussehen. Es gibt Schiller, 
dje im Stillen manches sammeln und eigenartig denken, die aber nicht 
die Fahigkeit haben, aus ihrem gesammelten Wissen sofort auf Wunsch 
und Befehl etwas heraufzuholen. Der groiie Scharnhorst fiel im ersten 
Examen bekanntlich durch: es war eine verschlossene Natur. Alexander 
Von Humboldt hiefi im elterlichen Hause bis zum zwolften Jahre „der 
dumnie Jungę". Von dem grofien Naturforscher Linne sowohl wie von 
dem beriihmten Hufeland glaubten ihre Lehrer, dali aus ihnen nie etwas 
Werde. In solehen Personlichkeiten liegen Keime, die sieli langsam ent- 
wickeln, nicht wie das Unkraut, das heute gesat wird und morgen ins 
Kraut schiefit. Griindliche Naturen haben Zeit notig zur Abklarung; sie 
konnen nicht wie die gliicklichen Oberflachlichen ihr Wissen in rasches 
und gewandtes Konnen umsetzen. Unsere alte Sprache gab dem Worte 
tumb noch nicht die enge und niedrige Bedeutung unseres neudeutschen 
.,dumm“, indem sie das ungeschiedene, unbeholfene Denken und Aus- 
sprechen darunter verstand. Das diirfte uns fiir Erziehung, Lehren und 
Lernen einen Wink geben: tiefere Durchdringung verhindert geradezu 
uasches Konnen; daher denn die Befangenheit und Verlegenheit tiefer an- 
gelegter Naturen, die ihr Wissen erst dann von sich geben, wenn sie es 
vollig durchgearbeitet haben, die dem oberflachlichen Urteil „dumm" er- 
scheinen, solange der Durchdringungsprozefl dauert, die langsam wachsen, 
Weil ihr Wissen tiefere Wurzeln sucht. Verstand undWeisheit gebrauchen 
Zeit, wirkliche Dummheit schwatzt fruh in die Welt liinaus. Deshalb lernt 
der torichte Oberkellner rascher franzosiseh parlieren ais der an solides 
Arbeiten gewohnte Schiiler.

Die Merkmale, mit denen dem Begriffe „Dummheit" nahezukommen 
gesucht ist, werden diesen immer noch schwankend und unsicher ge- 
lassen und melir gezeigt haben, was Dummheit nicht ist, ais was 
Eummheit ist. Mit Reclit wird daher der Leser schliefllich zweifelnd 
fragen: Was war nun eigentlich Dummheit?1) Sollte diese Frage sich 
bbertragen auf das tiigliclie Leben der Schule, so ist der Zweck der 
P1-aktischen Padagogik erreicht, die an der Betrachtung der Dummheit

’ ) Wie es dem Verfasser ahnlich er- I lieit“ in E kdmann, Ernste Spiele, Berlin 1890. 
S^ngen ist, ais er den Aufsatz „uber Dumni- | 4. Aufl. zu Ende gelesen hatte.



nur zeigen wollte, wie mannigfach die Gelegenheiten sind zu individueller 
Beobachtung. — Auch in anderen Fallen kann man in verschiedenartigster 
Richtung und Art beobachten. Besonders ist es eine feine Kunst, im Auge 
des Schiilers lesen zu konnen; das Auge ist der Spiegel aller Seelen- 
regungen: hier kann man erkennen, wie der Schuler etwas aufnimmt, 
wie er mit Hindernissen kampft, wie er zweifelt, glaubt und vertraut 
und mit welcher Willenskraft er jene Hindernisse zu iiberwinden sucht. 
Und noch andere Gelegenheiten nutze man aus. In der Klasse wird 
man beobachten konnen, wie sich der Schuler dem Lob und dem Tadel 
gegeniiber verhalt, und man wird daraus seine Schlusse ziehen fur die 
Behandlung. Besondei-s gute Leistungen auf diesem oder jenem Gebiet 
werden zu denken geben. Besprechungen in Konferenzen und mit ein- 
zelnen Lehrern werden immer neue Ergebnisse schaffen; vor allem wird 
der Religionslehrer, wenn er etwas mehr ais Stundengeber ist und etwas 
vom Seelsorger an sich hat, mancherlei AufschluS geben konnen. Auch 
auf Spaziergangen in Wald und Flur, auf dem Schulhofe, iiberhaupt 
iiberall, wo mehr Freiheit waltet ais in dem offiziellen Gelafi der Schul- 
stube, soli man dem Schuler beobachtend nahetreten. Bei Turnspielen und 
Turnen sieht ein offenes Auge ebenfalls Eigenschaften, die im Schnecken- 
haus der Schulstube sich zuriickziehen und nicht bemerkt werden. Alles 
das und noch mehr, z. B. das Studium der Physiognomie, kann uns Stoff 
geben fiir individuelle Beobachtung; denn auch die physische Beschaffen- 
heit einer Person, besonders wie sie im Gesichte sich auspragt, ist doch 
nicht so ganz unabhangig von den psychischen Regungen, dah sie nicht 
Anhaltepunkte fur die Beobachtung darbote, aus der allerdings mit aller 
Vorsicht Schlusse zu ziehen sind. „Das Gesicht verrat den Wicht“ sagt 
schon alte Yolksweisheit.

Wer richtig beobachtet hat, mufi richtige Behandlung zu finden 
und das richtige Yerstandnis zu gewinnen suchen. Man soli vor allem 
von der Jugend nicht Eigenschaften verlangen, die erst dem Alter eigen 
sind und sollte d ie  Eigenschaften, die gerade der Jugend ais schone Vor- 
zuge angehoren, nach ihrem wahren Werte schatzen. Geschwatzigkeit 
z. B. beim Erwachsenen ist unausstehlich, beim Kinde aber bei weitem 
nicht in demselben Mafie. Es soli ja lernen, diesen Trieb im eigenen 
Interesse und im Interesse des Ganzen zu unterdriicken, aber man hutę sich, 
auch gute Eigenschaften, die damit zusammenhangen, mit zu vernichten, 
z. B. das olfene Fragen und das unumwundene Aussprechen und Urteilen 
iiber dieses und jenes. Ubermut bei Grofien ist anders zu beurteilen ais 
Ubermut bei Kindera; hier ist iibersprudelnde Munterkeit, selbst einmal 
kindliche Wildheit natiirlich und jedenfalls schatzenswerter ais das dem 
Kinde unnatiirliche kopfhangerische Wesen und Duckmauserei. Und wie 
oft bezeichnen wir etwras ais Untugend, Unart und wohl gar noch schlimmer, 
was kein boser Fehler ist, was lediglich seinen Grand hat im Entwick- 
lungsalter des Kindes, in der Unwissenheit, Unerfahrenheit, Fliichtigkeit 
und leichtem Kindersinn, was sogar eine Anlage sein kann, die vorzug- 
liche Eigenschaften andeutet, wenn sie nur richtig gepflegt und in rechte 
Bahnen gelenkt wird. Wie toricht ist es, in solchen Fallen heftig zu
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ziirnen, dali das Kind noch ein Kind oder dala der Keim noch ein Keim 
und nicht schon reife Frucht ist. Deshalb ist es auch oft nicht leicht, 
Kinder von ilirem Unrecht zu iiberzeugen; sie wollen es ja ganz gern 
lassen, was wir ihnen sagen; aber sie konnen’s nicht. Lieben wir in 
manchen Fallen nur ruhig die Jahre machen, so wiirde sich manches 
tindern, woriiber wir uns jetzt vielleicht unnotig ereifern. Mit Geduld und 
Zeit wird aus dem Maulbeerblatt ein Atlaskleid. Die Erscheinung, dafi 
niań spater etwas kann, und zwar ohne Zwischeniibung, was man fruher 
nicht zustande gebracht, sei es durch blobe Ruhe der Geisteskrafte, sei 
es durch Alterwerden, kommt ofter vor, ais man annimmt. Mit Geduld 
konnen wir aus scheinbaren Untugenden sogar Tugenden formen. Denn 
manches, was in der ersten rohen Erscheinung abstofat und uns nicht ge- 
fbllt, ist doch im Grunde nichts Schlechtes, es kann sogar Anlage zu 
etwas Yortrefflichem sein. Was man anfanglich ais Unbiegsamkeit, Trotz, 
^erschlossenheit und Unbescheidenheit ansieht, kann sich, recht behandelt, 
zu Festigkeit des Charakters, zu Zuverlassigkeit umgestalten; ziigellose 
Wildheit und umgestiimes Wesen kann zu tatkraftigem Ilandeln werden und 
Leichtsinn zu frischem und mutigem Zugreifen.

Vieles also, was ais Untugend angesehen wird, wiirde in ganz anderer 
Beurteilung erscheinen, wenn wir etwas mehr die harmlosen Naturrechte 
wiirdigen wollten, auf welclie Schiller doch im Grunde audi Anspruch 
haben mochten, aber keinen Anspruch erheben diirfen, weil sie im Bann- 
bereich der Schulordnung sich befinden und sich zu fiigen haben. Es kann 
das nicht nachdriicklieh genug hervorgehoben werden, damit diese prak- 
tische Padagogik nicht in den Yerdacht kommt, ais wolle sie die Jugend 
verteidigen und die Lehrer anklagen. Die praktische Padagogik soli nicht 
der Selbstverherrliehung, sondern der Selbsterkenntnis dienen; sie ist nicht 
bestimmt fiirs grohe Publikum, sondern fur den Hausbedarf und die Selbst- 
erziehung, der wir doch schlieftlich die eigentlichen Resultate unseres 
Lebens verdanken. Wir miissen es nur verstehen, allen den kleinen 
Lockungen und Yersuchungen zu widerstehen, die den Lehrer leicht zur 
Selbsteinschrumpfung fiihren, wenn er die Naturrechte des Schiilers, die er 
keineswegs zu beschonigen und gelten zu lassen braucht, nicht auch in den 
Kreis seiner Beobachtung zieht. Diese Naturregungen und Naturrechte 
bat M u n c h  (Neue padagogische Beitrage S. 128 ff.) so schon und wahr 
gezeichnet, dafi ich es mir nicht versagen kann, ihn selber sprechen zu 
lassen: „Es muL, wer Schiiler recht behandeln will, die (dah ich es sagę) 
Naturgoscliichte des Schiilers kennen, die Starkę der ihm nat i ir l ichen  
Begungen und die Starkę seiner Kraft im Verhaltnis zu jenen Regungen. 
~~ Ich darf wohl einiges aufzahlen von dem, was gemeint ist. Dafi der 
Schiiler am Montag minder gesammelt und aufgelegt ist ais an anderen 
Tagen, teilt er, wenn wir ehrlich sein wollen, mit der grofien Mehrzahl 
der Erwachsenen, er ist nur weniger stark, dagegen anzukiimpfen, weil 
er eben noch nicht erwachsen, noch nicht moralisch erstarkt ist; und 
wenn es dem Lehrer zu iibergrolBem Arger gereicht, so ist daran am 
Ende dessen eigene montagliche Stinunung schuld. Dafi er nach den 
Ferien noch etwas vertraumt ist und beim Herannahen der Ferien etwas



aufgeregt, ist ebenso harmlose naturgeschichtliche Tatsache. Dafi er nach 
Scbluh der Stunde nicht gemessen die Treppe lierunterschreiten will, 
sondern ein wenig rennen, poltern, stiirzen, gehort in die gleiche Kategorie, 
wie man iibrigens jetzt fast allgemein anerkennt. Es gibt freilich noch 
Schulen, an denen die gesamte Jugend in der Erholungspause, ohne dafi 
Raumnot da ware, nur in gemessenem Schritte, zwei und zwei neben- 
einander, sich ergehen darf, ais ob wir nicht ohnehin fruh genug alt und 
altklug wiirden und ais ob gesunde Natur en aus denen werden konnten, 
die man aus zopfiger Laune eindammt! Wenn unerwartet Musik vor den 
Schulfenstern ertont, soli sie nicht dem Knaben in die Glieder fahren, 
nicht sein Auge leuchten, sein Ohr hinhoren? Wenn etwas wirklich 
Komisches plotzlich vorgeht, soli er wirklich nicht lachen? Man konnte 
hinzufugen: und wenn etwas recht Langweiliges vorgeht, soli er so uner- 
mefilich viel Charakter haben, um dennoch lebendig aufzumerken? Wenn 
es nicht gerade wahr ist, dah an den Liigen der Zoglinge die Erzieher 
schuld seien, so ist es schon eher wahr, dah an der Unaufmerksamkeit 
der Schiller die Unterrichtsweise der Lehrer schuld ist. Und ist es wirk
lich zu verlangen, dafi die Schulbucher immer schon rein bleiben, da& 
keine Tintenkleckse gemacht werden, daS alle hauslichen Arbeiten so 
schon ais moglich geschrieben seien? Indessen bei allen diesen Dingen 
wird milde Beurteilung ja nicht die Ausnahme bilden. Aber es gibt noch 
andere. — Soli der Schiiler wirklich nach dreitagiger Unterbrechung sofort 
wieder gegenwartig haben, was in der letzten Stunde des Fachs behandelt 
wurde? Das scheint dem Lehrer, der in dem Fache lebt, sehr einfach; 
fiir den Schiiler, der mittlerweile sich in so vielen anderen Unterrichts- 
gebieten umher fiihren lassen mufite und dem drei Tage eine viel langere 
Zeit sind ais dem Erwachsenen, ist es nichts weniger ais einfach, und 
hatte er nicht die grofiere Lebendigkeit der Jugend, so wiirde er’s noch 
viel weniger leisten konnen. Ebenso seltsam ist es eigentlich, obwohl 
ebenso gewohnlich, wenn mit einer Mischung von Erstaunen und Unzu- 
friedenheit ausgerufen wird: Das solltest du doch wissen, das haben wir 
ja schon einmal gehabt, das ist doch schon dagewesen! Oder wenn er- 
wartet wird, dafi der Schiiler die ihm vom Unterricht freibleibende Zeit 
mit der Weisheit eines Fiinfzigjahrigen einteile, dali er nichts aufschiebe, 
dah er in zufallig freieren Stunden schleunig vorarbeite oder dah er sich 
wahrend seiner zwei hauslichen Arbeitsstunden nicht vom Stuhle erhebe, 
dah er von diesen 120 Minuten keine vertraume, unmittelbar nach Ab- 
schlufi der einen Arbeit in die nachste hineinspringe oder dafis er morgens 
freiwillig 20 Minuten fruher aufstehe, um alles noch einmal zu wieder- 
holen, dań er von Zeit zu Zeit freiwillig und zusammenhangend Wieder- 
holungen fur sich anstelle oder dah er stets judicios memoriere anstatt 
(wie es ihm nach seiner Altersstufe nahe liegt) mechanisch, da fi er sich 
selbst zu Hause gewisse Dinge laut vorlese, dafi er, sobald bei seiner 
Lektiire ein Ortsname auftaucht, die Kartę herbeihole, um sich dessen 
Lagę zu vergegenwartigen, dafi er iiberhaupt von selbst in allen seinen 
Nachschlagebiichern einen Punkt verfolge, iiber welchen ihm in diesen 
Nachschlagebuchern weitere Belehrung zuganglich ist — ais ob Normal-
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Wensch und Philologe zusammenfallende Begriffe waren. Auch data er in 
semen schriftlichen Arbeiten eigentlich gar keinen Fehler machen miiiśte, 
Ist eine gut philologische Anschauung. Und wenn ein Unterrichtsinspektor 
nach russischer Art vor dem Tiirfenster stiinde und die Handwerksfehler 
des Lehrers zusammenzahlte? Nicht anders ist es mit dem Ansinnen, 
dab derjenige, dem in dem Vortrag des Lehrers et was nicht klar geworden 
lst, von selbst aufstehe und sagę: Ich habe das nicht verstanden — was 
bekanntlich ungefahr niemals wirklich geschieht, obwohl es oft zum nach- 
^aglichen Gesetz gemacht wird. Oder wenn man freiwillige Abbitte fur 
einen begangenen Fehler erwartet, oder wenn eine schlechte Notę unauf- 
gefordert zu Hause vorgewiesen werden soli, um von der Zumutung, Ka- 
Weraden anzuzeigen, nicht zu reden. Endlich heilat es den Standpunkt 
des Schiilers verkennen, wenn man von ihm fordert, dafi er den Lehrer 
a,s solchen lieben solle, um der Wohltaten willen lieben, die ihm von 
dessen Seite zu teil werden, oder auch nur, was immerhin naher lagę, 
dafi er bei all seinem Tun dariiber reflektiere, wie er seinen Eltern Freudc 
wachę oder dafi er doch an das spatere Leben denke — an das ferne, 
fi'emde, unverstandene Leben, er, der mit all seinen Sinnen von seinem 
gegenwartigen Leben so voll in Anspruch genommen wird und noch 
etwas kurzsichtig mufi sein diirfen, um eine wirkliche Jugend zu haben!" 
— Es sind schone, echt menschliche Forderungen, die in diesen Satzen 
liegen. Wie wenig wird ihnen entsprochen? Wie ungerecht sind wir 
vornehmlich dann, wenn die Natur des Knaben in rechter Entwicklung 
sich befindet, wenn aus dem Knaben ein Jiingling zu werden beginnt! 
Wie wirkt diese ganze Zeit auf sein geistiges Wesen ein, und wie oft 
befinden sich Schiiler infolge dessen in einem seltsam verworrenen Zu- 
stande? Wie verkehrt ist es, zu urteilen iiber einen Charakter, bevor 
dieser Zeitraum korperlicher Entwicklung voriiber ist? Diese Halb- 
erwachsenen sind in einem noch unbestimmten, schwankenden Zustand; 
die Jahre werden auf sie ihre heilende Kraft ausiiben, um manches, was 
verworren erscheint, sicherer und bestimmter hervortreten zu lassen. Des- 
halb tut man gut, dem beginnenden Jiinglingsalter, wo nicht bloh das 
Streben nacli Selbstandigkeit sich zu regen beginnt, sondern auch die 
Fahigkeit selbst zu handeln eintritt, mehr negativ, einschrankend, behiitend 
und sorgsam leitend gegeniiberzutreten und nicht immer nur gebietend 
aufzutreten. Schwachere Naturen bleiben sonst in kindlicher Unselbstan- 
digkeit; kraftigere werden zu verhaltener oder offener Opposition ge- 
trieben. Man sollte sich fiir diese Zeit nur immer wieder mit dem Worte 
trosten:

Doch sind wir aucli mit diesem nicht gefahrdet,
In wenig Jahren wird es anders sein:
Wenn sich der Most auch ganz absurd gebardet,
Es gibt zuletzt doch noch ’n Wein.

Gerade fiir dieses Werdealter mogę noch ein anderer Punkt hier erwahnt 
sein. Sind wir nicht mit unserm Streben nach einem Wissenskanon aut 
den verschiedenen Gebieten, nach bestimmt formulierten Lehi'pensen, Lehr- 
zielen und Lernforderungen bis an die Grenze des Erlaubten gekommen,
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und ware es nicht Zeit, auch natiirlichen Forderungen der Jugend etwas 
nachzugeben, das freiere Element in personlieher Gestaltung zu seinem 
Rechte kommen zu lassen, wo es ohne Schadigung der Gesamtziele ganz 
gut ginge? Man sollte in manehen Leistungen und Aufgaben etwas Wahl- 
freiheit lassen; allerdings nicht in dem fremdsprachlichen grammatischen 
und nicht im mathematischen Unterricht. Aber es gibt Stoffe, die nicht 
gerade zum notwendigen Wissen gehoren, die den geheiligten offiziełlen 
Lehr- und Lernstoffen nicht gleich zu achten, aber dennoch gut und niitz- 
lich zu treiben sind: im Gebiete des deutschen, geschichtlichen, religiosen 
und naturwissenschaftlichen Unterrichts, auf dem man durch freiwillige 
Leistungen freudigen Wetteifer entflammen konnte, der wiederum seinen 
belebenden Einflufi auf die offiziełlen Leistungen ausuben durfte. Auch 
wenn die Schule augenblicklieh ziemlich viel Lern- und Arbeitskraft in 
Anspruch nimmt, es gibt doch noch hie und da Stunden, besonders fur 
die Schiller in den oberen Klassen, wo sie schoner Arbeit sich widmen 
und den Fliigelschlag ihrer Seele so regen konnen, wie sie es wiinschen. 
Jedenfalls darf der Lehrer, der in Geschichte, Deutsch, Religion und Natur- 
wissenschaft unterrichtet, es sich nicht entgehen lassen, hiniiberzugreifen 
in die private Tatigkeit des Schiilers und hier anregend zu wirken. Nur 
befehle man hier nichts, dann geht der Reiz jener freieren Tatigkeit ver- 
loren, wie er der befohlenen Privatlekture fremdsprachlicher Schriftsteller 
meist vollig genommen ist.

Ganz besonders feine Beobachtung — und auch hierbei kommt wieder 
das heranreifende Alter in Frage —  und noch feinere Behandlung verlangt 
ein Ubel, das durch rohes Zufahren und ungeschicktes Eingreifen um sich 
greifen kann wie das Feuer durch Blasen — ich meine unkeusches 
W ort  und Werk. Yor allem bedarfs hier genauer Untersuchung und 
geschickten Eingreifens. Sind unsaubere Verse oder Redensarten ver- 
breitet, so schneide man weitere Yerbreitung ab und nehme mit den 
Eltern Riicksprache. Man iiberzeuge sich, ob es sich nur um Zungen- 
sunde oder um Herzensverderbtheit handelt. Ist die Sache ganz schlimm, 
so entferne man den Hauptschuldigen sofort ohne viel Larm und Aufsehen. 
Wo aber Besserung zu hoffen, gehe man fein sauberlich zu Werke. Zu- 
nachst suche man in vertraulichem Gesprach, nicht aber mit Gewalt, Ge- 
standnis zu erhalten. Ist das geschehen, so halte man den zu Bessernden 
bestandig im Auge und nahere sich ihm von Zeit zu Zeit, um ihn auch 
auf dem Wege der Besserung zu erhalten. Wo man nur Verdacht hegt, 
vermeide man ja alle direkten Ermahnungen und gehe mit allergrofster 
Vorsicht zu Werke, damit man nicht bei gut gearteten Schillera die 
naturliche Unschuld und Schamhaftigkeit verletze oder erst durch Moral- 
predigten bisher noch ais gleichgiiltig angesehene Dinge begehrenswert 
mache und auf Dinge, wovor das Auge verschlossen war, die Aufmerksam- 
keit lenke. Schiiler, die im Verdaeht stehen, unsauberen Gedanken nach- 
zuhangen, suche man vor allem vor Mufiiggang zu schutzen, auch vor 
dem Mufiiggang der Vielleserei. Sehr verschieden wird die Behandlung 
sein bei denen, die noch ankampfen gegen unsaubere Regungen, und bei 
denen, die sich willenlos hingeben; verschieden auch bei denjenigen, die
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durch seelische Reize und durch iippige Phantasie verfuhrt werden, und 
bei denen, die korperlichen Regungen unterliegen. Uberall mache man 
die Eltern aufmerksam, selber aber trete man in allen Fallen, wo irgend- 
Wle noch Hilfe moglich erscheint, ais stiitzender Freund dem Schiller zur 
Seite; mit moralischen und anderen Schreckgespenstern verschone man 
d>n; denn wenn das ohnedies deprimierte Gemiit auch noch von Angst 
erfiillt wird, so geht der freudige Mut verloren, der am meisten von noten 
lst, wo es sich um Abkehr von der Unkeuschheit handelt.

Fiir alle individuelle Behandlung und Beobachtung und fur alle die 
Fragen aus der Naturgesehichte des Schiilers wird es nun von grbMer 
Bedeutung sein, daf?, wir ihn priifen konnen auf gewisse ihm angeborene 
und eigentiimliche Empfindungen und Willensregungen hin, dali wir wissen, 
welche Temperamentslage wir in jedem Falle vor uns haben. Wer 
das Temperament fiir einen Naturfehler halt, wird diesen zu beseitigen 
tuachten; er handelt dann unpadagogisch und begibt sich in einen nutzlosen 
Rampf. Wer aber das Temperament fiir etwas halt, was in der Natur- 
anlage begriindet ist, was angeboren ist, wird die Uberzeugung haben, 
dah man dieses andern, einschranken und mildern, aber niemals vernichten 
kann; er wird im reehten Sinne erzieherisch wirken konnen. Um ein- 
gehender die Behandlung der Temperamente zu gestalten, wahlen wir die 
alte Einteilung, obwohl es klar ist, dah es der Kreuzungen und Variationen 
unter den Temperamenten zahllose gibt. Was fangen wir zunachst mit 
dem phlegmatischen Temperamente  an? Seine Grundlage ist lang- 
sames und schwaches Empfinden und Wollen; im guten Sinne ist es be- 
harrlich, ausdauernd und gleichmafiig; im schlechten denkfaul, arbeits- 
scheu, geneigt zu behaglichem Spiel und behaglicher Unaufmerksamkeit. 
Die Erziehung wird sich die guten Regungen dieses Temperaments zu 
nutze machen; die fehlerhaften wird sie bekampfen, aber nicht mehr, ais 
gut ist. Denn tatsachlich finden phlegmatische Schiller wenig Freundo 
unter den Lehrern; Feinde machen sie sich sogar, sobald sie ein Hemmnis 
fur die Klasse werden. Dann ergreift leicht Ungeduld den Lehrer. Alles 
und jedes wird geriigt, alles mit Wort und Hand und Arrest bestraft; eine 
Ermahnung, eine Drohung, eine Strafpredigt, eine Ohrfeige, eine Tracht 
Priigel lost die andere ab. Das starkste Kontingent zu den Priigelknaben 
stellen die Phlegmatiker. Aber ihre Haut und ihre Empfindungsfahigkeit 
wird immer dicker und starker, je mehr sie gegerbt werden. Was macht 
uian nun mit solchen Wesen? Unzweifelhaft sollen solche Naturen ge- 
weckt und aufgescheucht werden. Das wird am besten geschehen, wenn 
man ihnen in irgend einer Weise den behaglichen Genufi ihrer Ruhe ver- 
kiirzt oder wenn man dieses genufisuchtige Temperament mit irgend einem 
Genufi anreizt. Zur ersteren Art! Man hat beobachtet, dafi Phlegmatiker 
ungern hungern, daf3 ein Knabe, der in seinem Phlegma eine mathema- 
tische Aufgabe nicht Ibsen konnte, weil er nicht intensiv genug wollte, 
durch Vorenthalten der Mittagsmahlzeit die Losung der Aufgabe und Er- 
losung von den Hemmnissen des Temperaments fand. Hungern haben 
wir nun ais Strafmittel in unseren Schulen nicht zur Ferfiigung. Deshalb 
uiufi man mit ruhiger Konseąuenz und willensstarker Forderung, dereń



Nichterfullung Entziehung der Freiheit folgt, dieses Temperament gleich- 
sam aushungern; man nehme den Phlegmatiker, falls man ihn fur beanlagt 
halt, so lange zu sich, bis er die geforderte Leistung fertig bringt; das 
wiederhole man, wenn’s notig, bis das Phlegma sich mildert. Bei 
manchem Phlegmatiker kommt man weiter mit Freundlichkeit und 
mit dem Yersuche, das Geforderte zunachst moglichst leicht zu machen 
und den Phlegmatiker den Genufi und die Freude iiber die geloste Auf- 
gabe und den Erfolg moglichst lebhaft empfinden zu lassen. Auch Be- 
lohnungen, mafśyoll angewandt, konnen wirken. Will man durchaus auch 
mit Strafen diesem Temperament beikommen, dann strafe man selten, 
aber so griindlich, da fis der Phlegmatiker in seinen tiefsten Tiefen auf- 
geriittelt und aufgeschiittelt wird und dafi die Wirkung lange Zeit zu 
spiiren ist. — Langsam empfindet und will auch der Melancholiker,  
aber intensiv stark. Er verweilt gern hartnackig im Kreise gewisser Em- 
pfindungen, etabliert sich gern in seinem Innenleben, interessiert sich mehr 
fur Gemutsaffektionen und daraus entspringende Anschauungen ais fur 
Yorgange und Begebenheiten der Aufienwelt. Sein Wille geht auf zahes 
Festhalten solcher Empfindungen, nicht auf rasches Tun; er ist langsam, 
schwerfallig, bedachtig, er „wird nie fertig", ist aber treu und zuverlassig. 
Leicht kommt bei ihm — und dadurch unterscheidet er sich vom phleg- 
matischen Schiiler — Unzufriedenheit mit seiner Lagę, mit sich selbst, 
mit seinen Nebenmenschen und der Welt iiberhaupt hinzu; zieht er un- 
angenehmere Saiten auf, so wird er von Argwohn und Mihtrauen erfullt 
und bildet sich ein, der oder die Lehrer hatten einen „Pik" auf ihn. Um 
solchen schwierig zu behandelnden Naturen beizukommen, ist zunachst 
alle Kunst und Freundlichkeit aufzubieten, um sich das Vertrauen des 
krankhaften Gemiites zu gewinnen und es dann zu iiberzeugen, dafi es 
verkehrter Ansicht ist. Hiiten mufs man solche Schiiler vor einsamer 
Zuruckgezogenheit; wo man es kann, wirke man auf die Eltern ein, daf3 
sie Freundschaften vermitteln; die Einbildungskraft darf bei solchen Wesen 
nicht zu stark angeregt werden, Tatsachen und klare Begriffe miissen 
wirksam gemacht werden. Da besonders Mathematik und Naturwissen- 
schaften hier ihren Dienst tun konnen, so lasse man sich nicht ein auf 
Vorwande, dah keine „Begabung" dafiir vorhanden sei. Zu meiden ist 
Spott und Hohn bei Melancholikern, weil sie leicht verletzlich sind. Da 
solche Naturen auch leicht etwas Murrisches an sich haben, soli der Lehrer 
seine Neigung ihnen nicht entziehen, wie das leider zu oft geschieht; un- 
freundliche Behandlung verdiistert noch mehr. —  Ganz im Gegensatz zum 
melancholischen Temperament ist das cholerische leicht erkennbar, weil 
es aus sich heraustritt mit Klarheit und Entschiedenheit; rasches und zu- 
gleich starkes Wollen und Empfinden ist seine Ai-t. Angenehm ist’s, wenn 
das in guter Richtung verlauft, sehr bedenklich, wenn es umgekehrte 
Richtung einschlagt. In jenem Falle zeigt sich lernbegieriger Wissens- 
drang, rasches, energisches Erfassen, das oft intuitiv stark ist und, wahrend 
der Melancholiker noch griibelt, den Gedanken bereits hat und packt. 
Uberall muh der Choleriker dabei und selbsttatig sein, wo es irgend an- 
geht. Geht dieses Temperament nicht in guter Richtung, so haben wir
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an ihm reiches Materiał fiir Disziplinarfalle: ungezogene und ungeziigelte 
Rangen und Schlingel, die ihren Ubermut iiberall schiefien lassen und die 
diimmsten Streiche machen. Wohl der Schule, wenn es nur solche Streiche 
smd; man kann ihnen ein gewisses Yerstandnis nicht entsagen, weil sie 
trotz Durchbrechung der Ordnung und Disziplin Jugendkraft und Leben 
zeigen. Schlimmer ist es, wenn diese dummen Streiche ins Gebiet der 
Schlechtigkeiten hineinspielen. Dann ist kraftiges Einschreiten notig. Dabei 
kommt dann die Schule vielfach in eine unangenehrae Lagę, weil das Haus 
sie meistens im Stich zu lassen gezwungen ist. Das Kind reifit durch 
seine Eigenwilligkeit, Heftigkeit und Starrheit dem Yater und der Mutter 
das Heft aus der Hand; und man findet dann die jammerliche Erscheinung, 
dafi schwache Vater und Mutter der Schule, die zu strafen verpflichtet 
ist, mit erziehungsschwacher Elistimme den larmoyanten Yorwurf machen, 
dafi die armen Eltern mehr gestraft wiirden ais die Kinder. Dem chole- 
i'ischen Temperament gegeniiber, mag es nun in guter Art bleiben oder 
ausarten, gibt es nur ein Erziehungsmittel: man muli ihm imponieren; es 
kann nicht nur eine grofiere Strenge ais die anderen Temperamente ver- 
tragen, es hat sie sogar notig; aber dennoch diirfen gewisse Grenzen nicht 
iiberschritten und der Bogen nicht iiberspannt werden; nicht ungerechtes 
und riicksichtsloses, sondern durchaus gerechtes und riicksichtsvolles Er- 
zwingen ist am Platze. Sonst stofit man auf Eigensinn, Widerwilligkeit 
und macht den Schiiler storrisch und hinterhaltig. Das gebietende Gesetz 
will verstanden sein; man soli beugen, nicht brechen. Dem cholerisehen 
Schiiler tut es aufierdem gut, wenn man ihn einmal „anrennen" lafit und 
er durch Schaden ldug wird. Wie der Mensch sich im allgemeinen den 
Verhaltnissen leichter fiigt ais fremdem Menschenwillen, so tut das der 
Choleriker ganz besonders. — Das in der Schule verbreitetste Temperament 
ist das sanguinische,  das durch schnelles, aber intensiv schwaches Emp- 
finden und Wollen gekennzeichnet wird. Allen neuen Eindrficken in 
buntestem Gemisch ohne jede Wahl entgegenkommend, in der Gegen- 
wart und fiir die Gegenwart lebend, schnell erregt, rasch auch im Auf- 
fassen, aufmerksam bei Dingen, die es interessieren, unaufmerksam bei 
weniger Interessantem, im Augenblick der Erregung tatkraftig, rasch zu- 
fahrend, kiihn von Entschlufi fur den Augenblick, aber nicht ausdauernd. 
Die leichte Empfanglichkeit und die damit verbundene relativ schnelle 
Auffassungsgabe fiihrt zu Zerstreutheit, Fliichtigkeit, Oberflachlichkeit und 
Schwatzhaftigkeit; es verspricht viel, halt wenig, weil es nicht genUgend 
hberlegt, was es verspricht. Der Sanguiniker ist niemals ein rabiater 
Flegel wie der cholerische Schiiler; aber er siindigt immerfort im kleinen, 
ist naschhaft den kleineren Versuchungen und Ubertretungen gegeniiber, 
wahrend der Choleriker mehr aus dem Gro fi en heraus arbeitet. Es ist 
das richtige Kindertemperament, am weitesten verbreitet in grofien Stiidten 
und guten Familien, in denen das moderne Leben am starksten und un- 
ruhigsten fluktuiert und alle Geniisse der Grofistadt und der besseren 
Stande reizend und aufreizend, ungesucht, aber mit Herrschgewalt auf das 
Kind eindringen. Dieses Temperament neigt auch am leichtesten zu hohler 
Eitelkeit. Behandlung ist nicht leicht. Da rasche Auffassungsgabe neben



ebenso raschem Yergessen liegen, so hutę man sich den Tag vor dero 
Abend zu loben; wie gewonnen, so zerronnen. Heute „sitzt“ etwas, morgen 
verfliegt’s; es wird gut angefangen, aber das Ende weiS vom guten An- 
fang nichts. Durch Scheinwissen und Sclieinleistungen soli man sich bei 
diesem Temperament nicht tausehen lassen, sondern mit rechter Ruhe und 
Bestandigkeit im Kinde festhalten, was es gelernt; eigentlich ist immer 
wieder unermiidliche Repetition notig. Auch im Betragen sind sanguinische 
Kinder nicht leicht zu behandeln: bei ihnen ist der Weg zur Holle mit 
guten Yorsatzen gepflastert. Sie wollen wohl das Gute, aber heute so, 
morgen so. Gute Regungen muh man ihnen deshalb festzuhalten helfen 
und auch diese gleichsam bestandig repetieren, damit sie bleibend werden. 
Der Neigung zum oberflachlichen und liebenswiirdigen Schwatzen darf 
man keinen Yorschub leisten; man mul sanguinische Schiller vielmehr an 
ruhiges Horen, Horchen und an zuhorendes Gehorchen gewohnen. Schwierig 
sind auch deshalb solche Kinder zu behandeln, weil sie zu liebenswiirdig 
glatt sind, um „fafibar" zu sein. Lob und Tadel mul man gleichmatsig 
verteiłen; der Ehrtrieb' ist mit Vorsicht zu behandeln, damit er nicht in 
Selbstgefalligkeit ausarte, damit er aber auch nicht in Verzagtheit sich 
wandele. Denn der Sanguiniker ist nach hohen und tiefen Tonen leicht 
zu stimmen. Strenge Hartę ist bei ihm nicht angebracht, sondern milde 
Strenge und Geduld; Unbestandigkeit und rasches Blut verdirbt oft in 
einer Stunde, was Wochen aufgebaut haben. Geduld wird von diesem 
Temperamente aber auch wieder belohnt durch rasch sich einstellende 
liebenswiirdige Dankbarkeit, die dem Sanguiniker besonders eigen ist. 
Fur die geistige Ausbildung mag man die leichte Erregbarkeit nutzen, 
anderseits aber auch haufig wechselnde Reize fernhalten und Zerstreuung, 
Leichtfertigkeit und Oberflachlichkeit verhiiten. Ein schwieriges Ding ist 
rechte Pflege der Aufmerksamkeit bei diesen Naturen. Ihnen alles zu bieten, 
was die leicht erregbare Seele anzieht, ist ebenso gefahrlich wie ihnen 
alles zu entziehen, was sie reizt; recht viel Tatsachliches, Konkretes, inhalt- 
lich Wertvolles ist die beste Kost, um den Sanguiniker an den Ernst der 
Sache zu gewohnen und nicht der Gefuhłslust ihn preiszugeben, der er 
immer wieder zustrebt.

Wenn diese Umrisse und Andeutungen iiber die Behandlung der 
Temperamente in der Schule recht ausgenutzt werden, so wird man der 
Forderung der Zeit, die Individualitat in der Schule mehr zu berUcksich- 
tigen, entgegenkommen, besonders wenn man sich der Auffassung fern- 
halt, ais ob die Temperamente lediglich Naturfehler seien und ais ob 
die Temperamentlosigkeit ein zu erstrebendes Ideał sei. Wir sollten froh 
sein, da fi es Temperamentsunterschiede gibt, und diese Unterschiede recht 
ausnutzen, aber so, dala wir nicht den moralischen, sondern den erzieh- 
lichen Mafistab anlegen bei Beurteilung des Temperaments. Gegen die 
Natur kann auch der starkste Erzieher nicht ankampfen; sucht er diese 
zu brechen, so bricht er zugleich Charakter und Personlichkeit; dieseą 
Nivellieren wollen wir dem sozialdemokratischen Zukunftsstaat und seiner 
Zukunftsschule uberlassen. Wenn wir verhiiten, dafa die Temperaments- 
anlagen zu schadlicher Einseitigkeit der Seelenentwicklung fiihren, dann
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tun wir das Richtige. — Deshalb diirfen wir uns aucli nicht durch Ab- 
neigung oder Zuneigung durch Yorliebe fiir dieses und durch Antipathie 
gegen jenes Temperament bestimmen lassen und sollen uns nicht argern 
iiber die seelische Mannigfaltigkeit. Argern wir uns doch aucli sonst 
nicht iiber Mannigfaltigkeit in der Natur, und nehmen wir es doch der 
Rosę nicht iibel, dafi sie andere Farben an sich tragt und anderen Dutt ais 
die Nelke. Es ist einfach eine Erziehungssiinde, jemanden fiir sein Tem
perament, das ihm Mutter Natur in die Wiege gelegt, moralisch verant- 
wortlich zu machen und den einen Schiller wegen seines sanguinischen 
Temperaments, das liebenswiirdig in seinen Aufierungen ist, zu verzielien, 
den anderen dagegen wegen seines phlegmatischen Naturells, das sich nicht 
so anzuschmiegen vermag, schlecht und stiefmiitterlich zu behandeln. So 
schwer es uns auch ankommen mag, wir miissen es lernen, dem einen 
Schiiler soviel Wohlwollen, Liebe, Entgegenkommen zukommen zu lassen 
wie dem andern, solange beide innerhalb ihres Temperaments ehrlich 
wollen und streben. Dann werden wir das Yertrauen und Zutrauen ge- 
niefien, das wir uns wiinschen, und auch die grofien Wirkungen erzielen, 
die noch jeder erreicht, wenn er grofi dachte vom Wesen des Menschen 
und von der Menschennatur, die nun einmal mannigfaltig ist und deshalb 
nicht mit ein und demselben Mafistab gemessen werden kann. Es ist ein 
feines Wort, das Goethe die Mutter Hermanns sagen lafit, ais der Vater 
ziirnt, dali sein Solin nicht gerade so geraten sei, wie er’s sich aus- 
gedacht:

Wir konnen die Kinder nach unserem Sinne nicht formen;
So wie Gott sie uns gab, so muli man sie haben und lieben,
Sie erziehen aufs beste und jeglichen lassen gewahren.
Denn der eine bat die, die anderen andere Gaben;
Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Weise 
Gut und glucklich. —

Urn solches Verstandnis fur individuelle Eigenart reclit auszubilden, 
taten wir gut daran, zu guter alter padagogischer Sitte zuruckzukehren, 
die auch neuere Padagogen (Miinch, Neue padagogische Beitrage S. 121) 
empfehlen, namlich in Charakteristiken uns etwas mehr zu iiben. 
Schon bei Besprechung der Zensuren ist darauf hingewiesen, wie wenig 
ausreichend dieselben fiir genauere Kenntnis der Individualitat des S cli iii er.s 
sind. Uber Betragen, Fleiti, Aufmerksamkeit und Leistungen spricht sich 
das Zeugnis aus. Derjenige, der es austeilt, weifi vielfach zwischen 
den Zeilen charakteristisch zu lesen; die Eltern, die das Zeugnis emp- 
fangen, konnen sich gar nicht ein anschauliches Bild machen von dem 
Wesen ihres Sohnes aus der doch immerhin recht ziffernmafiigen Schluf3- 
rechnung. Deshalb beschranken sie sich denn auch vielfach darauf, sich 
die Rangnummer zu merken und glauben daran etwas Rechtes zu haben. 
Und sie haben doch eigentlich nichts. Ware der Zahl noch ein Charaktei 
beigefiigt, etwa Sextanerprasident, Geheimer-Obersextaner, Obersextaner, 
ordentlicher Sextaner, Probesextaner, Nullsextaner, so hiitten sie doch etwas 
wenn auch immer noch nicht viel. Ich habe deshalb oben (S. 207) au 
den Wert der Zwischenzensuren, die sich nicht an schablonenhafte us- 
driicke zu binden brauchen, hingewiesen und moclite weitorhin aut den



Vorteil hinweisen, welchen die Kunst der Charakteristik aus solchen Be- 
sprechungen ziehen konnte. Es wiirde gewifś die Beobachtungsgabe un- 
gemein fordem, wenn man sich etwas mehr bemiihen wollte, seine Be- 
obachtungen in charakteristischer Fassung niederzulegen. Man wiirde bald 
die Uberzeugung gewinnen, dali die Schwierigkeit, solche Charakteristiken 
zu stande zu bringen, mit der Liickenhaftigkeit und Mangelhaftigkeit unserer 
Schiilerkenntnis zusammenhangt, und man wiirde von neuem suchen ffir 
manches den richtigen Ausdruck und die rechte Begriindung zu finden. 
Nicht ais ob man von oben her so etwas anordnen sollte; dann wiirde der 
Reiz kiinstlerischen Schaffens verloren gehen, der an einer solchen Tatigkeit 
das Sclionste ist. Aber hie und da findet sich vielleicht ein Lehrer oder 
gar eine Schule, die Freude an derartigen Charakteristiken haben. Diesen 
zu Nutz und Frommen wollen die folgenden Anweisungen dienen.

Die Schiilercharakteristiken wiirden sich zu beziehen haben auf das 
ganze Wollen und Streben, auf die ethische Richtung, auf die Art sich im 
Verkehr zu geben, auf Beanlagung, Interesse, den Entwicklungsgang und 
die Leistungen. Auch korperliche Verhaltnisse, soweit sie das geistige Ge- 
samtbild vervollstandigen, diirften nicht fehlen. Aus den einzelnen 
Charakteristiken konnte dann allmahlich im Laufe der Jahre ein zu- 
sammenhangendes, moglichst erschopfendes Bild entstehen, das, vereinigter 
Beobachtung entsprungen, ein lehrreiches 3tiick Schulgeschichte enthielte. 
Um nicht den Yorwurf padagogischer Hyperbel und neuerungssiichtiger 
Projektenmacherei zu verfallen, fiihre ich aus der Vergangenheit mehrerer 
Schulen solche kleineren oder grofieren Yersuche an und beginne mit 
den Schiilerzensuren eines unserer Klassiker, mit den Ausziigen aus den 
Fiihrungslisten der Klosterschule St. Afra zu Meihen, welche von den 
Lehrern Lessings abgefafśt wurden, um am Schlusse des Semesters an das 
kursachsische Ministerium zu Dresden gesandt zu werden. Es sind aller- 
dings nur Mosaikstiicke, doch aus ihnen wird man ein eindrucksvolles 
Gesamtbild formen konnen; jedenfalls kann man aus ihnen erkennen, wie 
treffend die alte Schule zu charakterisieren verstand. Michaeli 1741: „Er 
wurde vermahnt, dem guten Eindrucke, den sein schmuckes Aufiere 
macht, nicht durch Neigung zur Eigenwilligkeit und Keckheit zu schaden, 
und schien den Ermahnungen Gehor zu geben.“ Michaeli 1745: „Es 
gibt kein Gebiet des Wissens, auf das sein lebhafter Geist sich nicht 
wiirfe, das er sich nicht zu eigen machte; nur ist er bisweilen zu 
ermahnen, seine Krafte nicht iiber Gebuhr zu zersplittern." Ex ungue 
leonem! Wurden wir mit unseren heutigen Zensuren auch so Ehre ein- 
legen, wenn einmal ein Geist wie der Lessings zu beurteilen ware? Ahn- 
licłie Charakteristiken wurden entworfen in dem von Bahrdt geleiteten, dem 
Dessauer nachgebildeten Philanthropin zu Heidesheim. Auch von diesen 
zwei Beispiele: „D. ist fleifsig und ordentlich, aber er verla£st sich zu 
sehr auf seine Naturgaben und besinnt sich zu wenig, dali diese eigent- 
lich kein Verdienst sind. Das erste macht ihn fliichtig in seinen Arbeiten, 
das letztere eitel und zuweilen herabsehend auf andere. Ubrigens wiinschen 
alle, die ihn lieben, daS er iiber sein Herz wachen und sich fest iiber- 
zeugen mogę, dafi die glanzendsten Eigenschaften ohne ein gutes und
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reines Herz weder andauernde Achtung der Menschen noch wahre Be- 
i'uhigung geben.“ —  „S. ist gut und fleifiig, auch der Schein der Eitel- 
keit und des Stolzes bat sich gemildert. Aber er ist noch sehr eigen- 
sinnig, d. h. Sklave seiner Laune, der selbst nicht Macht hat, etwas zu 
Wollen, sobald seine Laune nicht will.* An der vom Herzoge Karl Eugen 
von Wiirttemberg gebildeten Karlsschule bestanden ebenfalls derartige 
Einrichtungen. Jeder Zogling sollte genau „nach seinen Gaben und dem- 
jenigen Zweck, zu dem er bestimmt sein soll“, behandelt und charakteri- 
stisch beurteilt werden. Ahnliches fand sich am Padagogium zu Kloster 
Berge unter dem Direktorat Resewitz und am Friedrichs-Werderschen Gym- 
nasium zu Berlin, wo Direktor Fr. Gedike den dem Seminarium fiir ge- 
lehrte Schulen iiberwiesenen Kandidaten die Obliegenheit iibertrug, ein- 
zelne Schiller aufs genaueste nach ihrem Charakter, Betragen und FI ciii 
sowohl in ais auch aufier den Lehrstunden zu beobachten und ihre Be- 
obachtungen aufzuzeichnen. Die Grundsatze, die fiir diese Einrichtungen 
festgesetzt waren, konnen uns mancherlei Belehrung bieten. „Um den 
Mitgliedern des Seminariums Gelegenheit zu verschaffen, sich auch in der 
moralischen padagogischen Behandlung einzelner Subjekte praktisch zu 
iiben, wird der Direktor ihnen von Zeit zu Zeit einen oder mehrere Schiller, 
die wegen auffallender Yerwohnung zur Unordnung, Unregelmaliigkeit, 
Unachtsamkeit und Unfleifi einer besonderen Aufsicht und Behandlung 
bediirfen, ihrer speziellen Tutel und Kuratel empfehlen, da sie es sich 
dann, um ihren padagogischen Beobachtungsgeist und Scharfsinn zu iiben, 
zur besonderen Pflicht machen werden, diese ihnen empfohlenen Subjekte 
mehr ais andere und in mehreren Yerhaltnissen und Situationen zu be
obachten und nach Maligabe ihrer Beobachtung die zweckmaSigsten Mittel 
zur Verbesserung dieser ihrer Kuranden zu versuchen. — Uberhaupt werden 
sie sich diese Bearbeitung einzelner Subjekte um so angelegentlicher emp- 
fohlen sein lassen, da sie dadurch nicht nur ihre eigene Ausbildung zum 
vollkommenen Schulmanne, insofern dieser nicht blofi Lehrer, sondern, 
soviel immer miiglich, auch Erzieher sein rnufi, befordern und ihre Ta- 
lente zur moralischen Behandlung der Jugend dadurch entwickeln, iiben 
und nach und nach zur Fertigkeit erhohen, sondern auch zugleich ein 
sehr wesentliches und wichtiges Yerdienst sowohl um diese einzelnen von 
ihnen in moralischer Hinsicht bearbeiteten Subjekte und dereń Angehorigen 
ais auch unmittelbar zugleich um das ganze Gymnasium und dessen Ehre 
und Zutrauen beim Publikum erwerben. Auch miissen sie iiber den Er- 
folg ihrer Bemiihungen sich zum ijfteren nicht nur mit den iibrigen Leh- 
rern, sondern besonders auch mit dem Direktor besprechen und iiber die 
etwa ferner zu ergreifenden Mafiregeln ratschlagen.“ — Dafi auch Herbart 
die Beobachtung der Kinderindmdualitaten sehr hoch schatzte,' zeigt er 
in seinem Umrifi padagogischer Vorlesungen § 34: „Um nun die Bildsam- 
keit des einzelnen genauer kennen zu lernen, ist Beobachtung notig, welche 
teils auf die vorhandenen Vorstellungsmassen, teils auf die leibliche Dis- 
position zu richten ist. Dahin gehort das Temperament, insbesondere die 
Reizbarkeit fiir Affekten. Bei manchen ist Furcht, bei anderen Zorn die 
erste natiirliche Regung; Laclien und Weinen wandelt einige leicht, andere
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schwer an; es gibt dereń, bei welchen das Gefaiasystem auf sehr geringe 
Anlasse sich aufgeregt zeigt. Man beobachte ferner: 1. in den Freistunden: 
ob die Zoglinge noch ganz kindlich jeden sich darbietenden Gegenstand 
zum Spiel benutzen? Oder ob sie mit wechselnder Liebhaberei die Spiele 
absichtlich verandern? Oder ob sich bestimmte Gegenstande eines beharr- 
lichen Strebens entdecken lassen? 2. in Bezug aufsLernen: ob der Zog- 
ling lange oder nur kurze Reihen auffafit? Ob bei der Reproduktion viele 
oder wenige Mifigriffe zu begegnen pflegen? Ob das Gelernte im Spiel 
harmlos nachklingt? 3. Ob die Aufierungen der Zoglinge oberflachlich 
sind oder aus der Tiefe kommen? Dies erkennt man allmahlich durch 
Yergleichung der Worte und Handlungen. — Bei Gelegenheit solcher Be- 
obachtungen wird man auch noch teils den Rhythmus der geistigen Be- 
wegungen, teils die Beschaffenheit des Gedankenvorrats beim Zoglinge 
wahrnehmen; und nach dem allen sowohl die Materie ais die Form des 
Unterrichts zu bestimmen haben.“ —  Wie Herbart nach seinen Grund- 
satzen auch zu verfahren und kiinstlerisch zu charakterisieren verstand, 
zeigt er in seinen Briefen an den schweizerischen Landvogt von Steiger: 
„Im ganzen genommen, soweit ich Ludwig bis jetzt kenne, glaube ich, 
man miisse alle Hoffnung auf seinen Yerstand griinden. Er ist vielleicht 
zu gesund, fiihlt sich zu wohl, hat ein zu frohliches Temperament, um, 
bis jetzt, zarter Empfindlichkeit, Innigkeit, Reizbarkeit, fester Anhanglich- 
keit an irgend einen Menschen oder eine Wissenschaft oder einen Lieb- 
lingsgedanken Raum in seinem Herzen zu lassen. Dadurch ist er gewii 
gegen jede denkbare Art von Schwarmerei ,  sie sei, welche sie wolle, 
vollig gesichert. Dagegen ist er heftig in seinen Begierden und niclit ge- 
wohnt, sich ihnen selbst freiwillig zu widersetzen; bei seinem schnell 
heranwachsenden Korper fiirchte ich daher nach ein paar Jahren von der 
Seite der tierischen Sinnlichkeit einen gewaltigen Sturm. Sich selbst 
iiberlassen wiirde er durch diese Lebhaftigkeit der Begierden ein Ego ist, 
und da sein natiirlicher Verstand weder durch Liebe, noch Ehrgeiz, noch 
Wifibegierde, noch irgend eine andere herrschende Neigung dieser Art ver- 
dunkelt wiirde, ein sehr kluger, iiberlegter, konseąuenter Egoist werden. 
Durch eine Leitung hingegen, wie sie sein sollte, liefie sich eine solche 
Disposition zu der vortrefflichsten Yielseitigkeit des Interesse, zur hellsten 
Klarheit des Yerstandes, — eben wegen jener Ffeiheit von allen be- 
stimmteren Neigungen und aller Schwarmerei, — und zu einer grofsen 
Energie des Charakters, — wegen des wahrscheinlich bevorstehenden 
harten Kampfes mit der Sinnlichkeit, — endlich wegen seines heiteren 
Temperaments zu einer gliicklichen Empfanglichkeit fiir Freuden aller 
Art ausbilden. Aber welche unendlich schwere Aufgabe! Man mufśte ihn 
doch irgendwo fassen konnen, um ihn zu fiihren! Man mu fi doch Wind 
haben, um zu segeln! Man bedarf doch einer Triebfeder, um Tatigkeit 
hervorzubringen! Da sich in ihm solche Triebfedern nicht regen, und da 
die Geschenke des Gliieks ihn den Sporn aufierer Verhaltnisse, der Kinder 
dtirftiger Eltern oft so machtig vorwarts treibt, nicht fiihlen lassen, — 
was bleibt iibrig, ais sein Verstand, — ais das leidende Yermogen, auf- 
zunelimen, was man ihm langsam und vorher wohl verarbeitet darreicht,
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und die Iioffnung, dafi an diesem schwachen Funken sich einst tatiges 
elbstdenken und das Streben, seinen Einsichten gemafi zu leben, ent- 

ztinden werde? Diese Hoffnung starkt bei mir das sichtbare Wachsen 
seiner Aufmerksamkeit, seitdem ich mich mit ihm beschaftigte. Die tbd- 
hche Langeweile, die ihn anfangs oft in den Lehrstunden begleitete, ist 
jetzt verschwunden. Es scheint ihm mehr ais sonst wehe zu tun, wenn 
®r etwas nicht fassen kann. Zwar iiberwiegt die Schwierigkeit, meinem 
Unterricht zu folgen, bei ihm noch immer das Interesse daran; desto an- 
genehmer wird ihn, hoffe ich, die leichtere Naturgeschichte diinken. Aber 
die Bahn, die ich ihn fiihre, wird nicht immer in dem Yerhaltnisse steiler 
werden, ais sein Fuh an Ubung gewinnt. — Ein paar Bemerkungen iiber 
Karl und Rudolf mochte ich hier einschalten. Jener entwickelt immer 
mehr Fassungskraft und Wifśbegierde. Die Spuren tieferer Empfindung 
versprechen mir viel fur seinen Charakter. Nur fiirchte ich, seine Be- 
dachtigkeit konnte in Kleinigkeitsgeist und Beschranktheit ausarten, darum 
mochte ich ihn friih zu heben suchen und seinen Beschaftigungen eine 
gewisse Wichtigkeit geben. Dies ist, auher der Ersparung der Zeit fur 
mich selbst, der Grund, warum ich ihm die Yorbereitung und den Unter
richt in der Geographie ubertragen liabe . . . Rudolf ist noch ganz Kind, 
und ein Kind, wie man es wunschen kann. Mit seiner Fluchtigkeit habe 
ich viel mehr Geduld, ais es manchmal scheinen mag; ich bedaure ihn 
wegen der Strenge, dereń ich zuweilen nicht entbehren kann. Konnte 
ich ihm Zeit genug widmen, so wiirde er mich kein hartes Worten kosten; 
so aber muf3 ich ihn manchmal treiben, damit er in dem Augenblick, der 
gerade fur ihn frei ist, ergreife, was er bedarf . . .“. Diese Charakteri- 
stiken verdienten es aus mehr ais einem Grunde, in ganzer Ausfiihrung 
gegeben zu werden; man sieht hier tief hinein in die geistbildende Ar- 
beitsstatte des grolsen Padagogen, dem wir so viel zu verdanken haben 
fur Methodik und Klarung allen Unterrichts. — Gute Anleitung geben 
auch die Richtepunkte, welche in dem von Ziller gegriindeten Leipziger 
akademischen padagogischen Seminar fur das dort bestehende Individuali- 
tatenbuch vorgeschrieben waren. Dieses diente zur Sammlung individueller 
Ziige aus dem Leben der Kinder, ais Yorbereitung fur bestimmte Indivi- 
dualitatsbilder und enthielt folgende Kategorieen: 1. Die aufiere Erschei- 
nung des Knaben in Bezug auf Kleidung, Reinlichkeit, Haltung, Blick.
2. Wahrheitsliebe, Ehrlichkeit. 3. Gesinnung gegen Eltern und Lehrer, 
Verhalten gegen Mitschiiler, Freunde. 4. Fahigkeiten, Interessen, be- 
schaftigung, Spiele, Teilnahme am Unterricht. 5. Piinktlichkeit in Bezug 
auf Schulbesuch, Arbeiten, Biicher, Hefte. 6. Hauslichkeit und Umgang 
aufier der Schulzeit. 7. Gedanken an kiinftigen Beruf. 8. Vorschlage zur 
Abhilfe von Fehlern und Mangeln. Auch unter Stoy und seinem Nach- 
folger Rein werden am Universitats-Seminar zu Jena Individualitatsbilder 
aufgestellt in der Weise, dafi jedem Praktikanten zur ganz besonderen 
Beachtung ein oder einige Knaben zugewiesen werden, dereń genaue 
Kenntnis diese anzubahnen und im Seminarbuch zu Schiilercharakteristiken 
zusammenzufassen haben. Ein Beispiel mag die Art zeigen; „N. N. ist 
ein mit guten Anlagen ausgestatteter, aber nur schwaches Interesse be-

16 *

§ 41. Schiilercharakteristiken. Ihr Wert und ihre Verwendung. 243



sitzender Knabe. Sein Aufieres erscheint vernachlassigt, sein ganzes Auf- 
treten erinnert an den Phlegmatiker. Eine hervorragende, die Annaherung 
an das Erziehungsziel und auch die Entstehung eines dem Unterrichtsziel 
entsprechenden Zustandes in hohem Mafie hindernde Eigenschaft ist die 
auffallige Storrigkeit des Knaben, die ihre Erklarung findet: 1. in einem 
falschen und zwar zu hohen Selbstgefiihl und 2. in der mangelnden Au- 
toritat des Yaters. Wir miissen ihn lieb gewinnen wegen seines ehrlichen, 
wahrheitsliebenden Wesens und seiner Sparsamkeit. “ — Man wird diese 
Charakteristiken von manchen Seiten mifitrauisch ansehen und sie ais 
akademische und platonische Spielereien ansehen. Dafi man aber schon 
vor Ziller, Stoy und Rein auch im praktischen Schulbetriebe Nutzen zu 
ziehen verstand aus dieser Tatigkeit, hat man im friiheren Konigreich 

-Hannover bewiesen, wo — vielleicht auf Anregung des Leiters des hannover- 
schen Schulwesens Kohlrausch — an manchen (vielleicht an allen) Anstalten 
Fiihrungslisten der einzelnen Schiller bestanden, die von Klasse zu Klasse 
weiterwanderten und in welche die Eltern auf ihren Wunsch (meist bei 
den offentlichen Priifungen) Einsicht nehmen konnten. Aus diesen Listen 
gewann man dann fur das Abiturientenzeugnis knappe Charakteristiken, 
welche der Ubersicht iiber die wissenschaftlichen Leistungen angefugt 
wurde. Ein Beispiel mogę hier Platz finden: „N. N. hat durch sein ernst- 
sittliches Streben, seine Begeisterung fur das Edle und Schone, sein offenes 
und freundliches Wesen sich die ungeteilte Achtung und Liebe seiner 
Lehrer und Mitschiiler erworben. Mit solidem Fleifie hat er zugleich sich 
einen riihmlichen Grad wissenschaftlicher Vorbildung und besonders von 
allgemeiner geistiger Reife angeeignet. “ So einfach solclie Charakteristiken 
scheinen, so sorgfaltig wollen sie vorbereitet, iiberdacht und ausgefiihrt 
sein; sie tragen doch ein ganz anderes Geprage wie Zeugnisse, in denen 
die vier Pradikate den Strahlenpunkt bilden und aus denen man in Be- 
treff der ethischen Seite des Schiilers erfahren mag, dafi „nichts Nach- 
teiliges bekannt geworden ist.“ Und dafi auch heute noch hie und da 
alte gute Sitte gepflegt wird — in Unterklassen von 50 Schiilern — mag 
eine Charakteristik zeigen, die auf gut Glttck herausgegriffen ist aus einer 
grofien Zahl von Charakteristiken, welche von einem schlichten, aber tiich- 
tigen Meister in Israel fur eine Klassenkonferenz entworfen waren: „N. N. 
hat ein eigentumliches Wesen; er ist sehr langsam und umstandlich; man 
konnte ihn fur sehr beschrankt halten, aber er ist aufmerksam und gibt 
sich Miihe, denkt richtig und bringt trotz Schwerfalligkeit im Sprechen 
schliefilich die passende Antwort. In der vollen Klasse kann der Lehrer 
die Eigenart dieses Knaben nicht ausreichend beriicksichtigen, weil er 
sehr viel Zeit beansprucht. “ — Und dafi auch heute noch beim Abiturienten- 
examen kunstvolle Charakteristik bei tiichtigen Padagogen beliebt ist, soli 
eine Charakteristik zeigen, die aus 24 Gutachten herausgegriffen ist: „N. N. 
ist eine ideał angelegte Natur. Er ist fur alles Schone in Literatur und 
Kunst begeistert und aufierordentlich belesen. Er treibt Privatstudien, die 
weit iiber den Kreis des in der Schule Getriebenen hinausgehen. Aber 
es fehlt seinen Arbeiten das Planvolle; er zersplittert seine Krafte oder 
wendet sie einseitig an. Die Tatigkeit der Phantasie iiberwiegt in ihm;

244  Dritter Abschnitt. Schulzucht; Dinziplin; Behandlung und Beurteilung.



§ 41. Schtilercharakteristiken. Ihr Wert und ihre Verwendung. 245

strenger Geistesarbeit widerstrebt er oft. Wahrend seine Leistungen im 
Deutschen, in der Lekture der klassischen Dichter und in der Geschichte 
sehr gut sind, versagt er oft in Mathematik und Ubersetzen ins Latei- 
nische. Der Ausfall seiner Arbeiten ist iiberhaupt haufig von Stimmungen 
abhangig."

Aus diesen Beispielen mag sich ergeben, wie wir uns den Inhalt der 
Individualitatsbilder denken. Dafs sie ihren W ert haben, ist unver- 
kennbar. Wie die Dinge heute liegen, beschaftigt sich die Schulcharak- 
teristik vorwiegend mit gewissen Lieblingen oder mit den Kainsnaturen, 
die des Lehrers Abneigung hervorrufen. Was dazwischen wohnt, wird 
wenig beachtet. Das ist leider so, sollte aber nicht so sein; es ist doch 
eine recht hedonische Erziehungsart, die nur von Lust oder Unlust ge- 
trankt wird und die nichts kennt ais Gegensatze. Gediegene Charak
teristiken sind auch ferner angetan, allgemeine Redensarten aus dem Wege 
zu schaffen. Wie oft kommt es vor, dafi ein Lehrer, gefragt nach dem 
W esen dieses oder jenes Schiilers, die Antwort so gibt, dah man hinter- 
her fiihlt: Der Mann hat sich aus der Affaire gezogen mit allgemeinen 
Redensarten, er kennt wohl den Namen des Schiilers, auch Fehlerzahl der 
Extemporalien und diesen oder jenen Yerstoia gegen Fleifi, Aufmerksam- 
keit und gute Ordnung — sonst aber auch rein gar nichts. Der Mann 
ist blafi und bleich in seinem Urteil und bekennt keine Farbę, weil er sie 
gar nicht kennt oder nicht zu bekennen wagt. Man kann sich ja irren in 
seinem Urteil; dann mag man es unter Yorbehalt abgeben; aber den 
Mut des Urteils sollte doch jeder Padagoge fassen. — Charakteristiken 
haben sodann das Gute, dah sie das Charakterbild auf dieser oder jener 
Stufe fixieren und es nicht dem unzuverlassigen Gesamtgedachtnis eines 
Lehrerkollegiums iiberlassen, ob dieses sich spater noch an das fruhere Bild 
erinnern will oder kann. Das spatere Charakterbild wird also begriin- 
deter, wenn Friiheres zum Vergleich herangezogen werden kann. Be- 
sonders unter den heutigen Verhaltnissen wird eine solche Vergleichung 
nutzenbringend sein, wo der Schiller aus einer Hand in die andere und aus 
einer Beurteilung in die andere wandert. Wiirde es dem Lehrer, der eine 
neue Klasse iibernimmt, nicht angenehm sein, ein moglichst getreues Bild 
von seinen Schiilern zu erhalten und nicht nur die Namen und die paar 
allgemein gehaltenen Zensurpradikate? Wiirde nicht falsche Beurteilung, 
vollstandige Verkennung und mancher recht unangenehme Mifigriff ver- 
miedcn werden? Der Einwurf, dafi man durch dergleichen Charakteristiken 
befangen im Urteil und von Vorurteilen erfullt werde, will nicht viel be- 
deuten; ein solcher Fali wird aufierst selten sein gegeniiber den zahl- 
reichen Fallen, wo nutzbringende Belehrung aus jenen Charakteristiken, 
die ja doch vorsichtig gefafit sind, sich ergibt. Und kritiklos soli dei 
verstandige Mensch doch nichts hinnehmen; er soli ja alles selbst soig- 
sam priifen, was ihm uberliefert wird. Gerade wenn eine wohl begriindete 
Charakteristik vorliegt, wird die Kritik mehr herausgefordert und kann 
besser einsetzen, ais wenn sich, wie das jetzt so haufig geschieht, ein 
mififalliges Urteil iiber diesen oder jenen Schiiler von Munde zu Munde 
fortpflanzt. Der Mund redet viel, was er sich huten wiirde zu sagen,



wenn er in schriftlicher Darlegung seine Aufierungen formulieren muiśte. 
— Durch Individualitatsbilder und Charakteristiken wiirde auch auf be- 
sondere geistige Mangel und auf korperliche Mangel (Kurzsichtigkeit, 
Schwerhorigkeit und Stottern) hingewiesen und aufmerksara gemacht und 
ihre Beachtung und Bekampfung anempfohlen werden. Besonders die stilleren 
Natur en unter den Schiilern wiirden aus unseren Charakteristiken Nutzen 
ziehen; sie werden in ihrer Bescheidenheit oft zu wenig beachtet. Wie 
oft halt man sie fur trage oder indolent, wahrend Unbeholfenheit und 
Unfertigkeit der Grund des stillen Wesens ist. Aber auch die lebhafteren 
Schuler wiirden Nutzen haben, Was bei ihnen ais bewubter Leichtsinn 
aufgefaM wird, ist oft nur natiirliche Lebhaftigkeit; was bei anderen 
ais Eigensinn oder Unbescheidenheit angesehen wird, wiirde ais ganz 
natiirliche aufkeimende Selbstandigkeit gelten — kurz irrige Yoraus- 
setzungen aller Art wiirden durch sorgfaltiges, allseitiges Beobachten be- 
seitigt werden, und die Falle wiirden seltener, wo falsche Beurteilung und 
Behandlung Erbitterung, Mibniut oder gar Trotz bei den Schiilern her- 
vorruft und das Yertrauen der Eltern zur Schule nicht starkt. Augen- 
blicklich erfahren die Eltern iiber ihre Kinder nur durch die Zeugnisse, und 
insgemein erfahren sie nicht viel mehr, ais sie schon wissen, wenn sie 
Tun und Treiben und Arbeiten ihrer Kinder aufmerksam verfolgt haben. 
Wie erwiinscht aber wiirde es manchem gewissenhaften Vater sein, nun 
auch einmal zu erfahren, auf welche Griinde die Mangel (Hinweise auf 
Vorziige und Tugenden werden auch ohne Motivierung gern entgegen- 
genommen) zuriickzufiihren seien; besonders dann wiirde solche Kenntnis 
erwiinscht sein, wenn es sich um aufkeim ende Fehler und die ersten 
Anfange verkehrter Richtung handelt. Und im Anfange geniigt oft ein 
blofier Hinweis, helfen auch einfache Mittel; wenn es zu spat ist, wenn 
alles bereits verfahren ist, wird Hilfe wenig mehr nutzen. Der Ein- 
wurf, dafś das Haus auch ohne die Schule iiber gute oder schlechte Seiten 
des Schiilers orientiert sein miisse, ist leicht gemacht, wird aber von den 
tatsachlichen Yerhaltnissen ebenso leicht widerlegt. Yiele Eltern — das 
ist nun einmal so — sind doch zu leicht bereit, ihre Kinder fur besser 
zu halten, ais sie sind: Elternliebe, die aus dem sorgenvollen Werde- 
gange des Kindes erwachsen ist, geht eben vielfach nur den Weg der 
Liebe und nicht auch zugleich den der Klarheit und Wahrheit; andere 
Eltern — und auch sie leitet die Liebe, die sorgenvoll in die Zukunft der 
Kinder blickt — lassen allzugrofie Strenge walten und halten ihre Kinder 
fur schlechter, ais sie wirklich sind. Die Schule wird die Vermittlerin 
sein; und kann sie auch nicht bessern, so kann sie doch Aufschluh aus 
ihrer Charakteristik geben, die um so objektiver sein wird, ais sie nicht 
von angstvoller Sorge oder von falscher Liebe beeinfluht und die Arbeit 
der verschiedenartigsten Beurteiler ist. Gerade aus letzterem Grunde 
werden die Eltern sich gern belehren lassen; denn dem ubereinstimmen- 
den Urteil der verschiedensten Lehrer werden sie nicht subjektive Vor- 
eingenommenheit vorwerfen, wie sie es der Einzelpersonlichkeit gegenuber 
so gern tun. Auch sonst wiirden den Eltern groLe Dienste geleistet 
werden, wenn es sich namlich um die Wahl des Berufs ihrer Kinder

246 Dritter ilfoschnitt. Schulzucht; Disziplin; Behandlnng und Beurteilung.



§ 41. Schiller charakteristiken. Ihr Wert und ihre Yerwendung. 247

lian delt. Wie ratlos stehen sie heute oft da, und wie verkehrt wird oft 
gówahlt? Wiirde das nicht zum Teil anders werden, wenn gute Charak- 
teristiken zu Gebote stiinden?

Wie denken wir uns nun ihre Verwendung? Sollen sie allgemein 
angeordnet und den Eltern oder Schiilern bei dieser oder jener Gelegen- 
heit mitgeteilt werden? [ii] yeroiro. Das sei ferne! Wir haben in dieser 
Beziebung schon allzu traurige Erfahrungen gemacht. Es ist nicht gut, daEs 
der eisige Wind von Verfiigungen aus hoheren Regionen iiber Bliiten 
fahrt, die vor allem individueller Pflege und eigenartiger Liebe bedurfen. 
Wir denken nicht nur an Jugendspiele und Ausfluge in Gottes freie Natur, 
wir denken auch an die Art, wie hin und wieder Patriotismus oder wissen- 
schaftlicher Sinn verordnet wird und „gemacht" werden soli. Also nichts 
Gezwungenes, wo freie Kunst, die sich nicht befehlen lafit, walten soli! Da, 
Wo die Fahigkeit zur Charakterisierung vorhanden ist und wo sich mit der 
Fahigkeit Lust und Liebe verbindet, da verwende man sie ais ein Hilfsmittel 
der Erziehung fur den internsten Gebrauch der Schule vom Anbeginn des 
Kursus, den der Schiller durchlaufen soli, bis zu seiner Yollendung. Am 
Ende der Laufbahn mag dann ein taktvoller Auszug in vornehmer Form 
unter der Rubrik Betragen das Reifezeugnis zieren, falls der Konigliche 
Kommissar nicht etwa schematische Pradizierung vorzieht. — DaEś alles, 
was iiber die Charakteristiken gesagt ist, nicht utopistische Wiinsche sind, 
haben die obenangefiihrten Beispiele bewiesen, von denen die letzten drei 
dem Leben der nachsten und etwas ferneren Gegenwart entnommen und 
auf dem Boden gewachsen waren, auf dem die Massenerziehung wuchert. 
DaEs solche Charakteristiken segensreich wirken kiinnten, ist unzweifelhaft, 
man wurde vor allem einmal wieder padagogische Kunst in dem reellen 
Drange des Lebens pflegen; man wurde uns nicht nur fur gute Matlie- 
matiker, gute Historiker, gute Neusprachler, gute Altphilologen halten, 
sondern auch einmal wieder fur gute Padagogen und tiichtige Erzieher. 
Und wer zuriickblickt in die Geschichte der Schulen und in eigene Lebens- 
erfahrung, dem wird es, je deutlicher und tiefer er blickt, um so klaiei 
werden, dafi diejenigen Erzieher, die vor allem treffend zu charakteri- 
sieren verstanden, auch die grofite Treffsicherheit in der Wahl der Er- 
ziehungsmittel hatten und einen erzieherischen EinfluEi geiibt haben, der 
sich in jahrelanger Wirkung zeigte. Uns schwebt dabei ais Ideał eine 
Schule vor, die gerade ais Erziehungs- und auch wohl ais Besserungs- 
anstalt in den funfziger und sechziger Jaliren des vorigen Jahrhunderts 
sehr gesucht war und sich an vielen erprobt hat, an denen andere ilue 
Kunst vergeblich versucht hatten. Hier waltete der Geist wahrer Charakte- 
ristik in ganz besonderem Mahe, und vor allem wurde er gepflcgt dnieli 
den Leiter der Anstalt, der immer plastisch, mitunter auch einmal drastisch 
zu charakterisieren verstand.

Zur Literatur miissen wir auch hier wieder auf M u n c h , Neue padagogische Beitriige, 
besonders auf die Aphorismen in der Nachlese verweisen. Dazu vgl. rur. on . 
Hannover S. 126 ff. — Anregung und Anleitung gibt in besonderem Mafie: B rinkmann , 
Bber Individualitiitsbilder (Piidag. Zeit- und Streitfragen, lirsg. von Johannes Meyer Ih. Hett 
(V. Bd. 2. Heft), Gotlia 1892. Diesem Blichelchen sind eme grofio Anzahl der obon an- 
gefiihrten Charakteristiken entnommen wie auch reiche Anregung und manener wei vo e



Gedanke fiir die Praxis. — Z iller , Materialien zur speziellen Padagogik, Dresden 1886, 
S. 282. — Aufierdem kann man Genufi und Nutzen filr individualisierende Betrachtung und 
cliarakterisierende Behandlung schopfen aus den Briefen H erbarts  an Herm von Steiger, 
an Rist und an seine Eltern, die abgedruckt sind in den Padag. Schriften, hrg. von Bar- 
tholomai, 5. Aufl. von v. Sallwiirk, Langensalza 1891, II. Bd. — Uber die Temperamente 
vgl. J urgen B ona M e y e r , Temperament und Temperamentsbehandlung (Samml. padag. Vor- 
trage hrsg. von Wilhelm Meyer-Markau IV. Bd. Heft 1), Bielefeld 1891. — W ackernageł, 
Temperament und Erziehung, Berlin 1882. — D ittm er , Temperament und Erzieliung, Emden 
1885. — Die Kinderfehler, Zeitschrift fiir Padagogische Pathologie und Therapie, hrsg. von 
Koch, Ufer, Zimmer und Triiper, Langensalza. Beyer und Solinę. — Zeitschrift fiir Pada
gogische Psychologie, Pathologie und Hygiene hrsg. von Kemsies und Hirschlaff, Berlin, 
Walther. —
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Schule und Haus.
42. Schule und Haus. Aufgaben der Schule im Verhaltnis zum 

Hause. Zusammenwirken mit dem Hause ais freundlicher Ratgeber. 
Uerhalten bei Mifisverhaltnissen und Konflikten. Der Direktor, der 
Ordinarius, der Fachlehrer. Besondere Einrichtungen: Sprechstunden, 
Elternabende.

Ich komme zum letzten Abschnitt, der das Verhaltnis von Schule 
z u Haus behandeln soli. Es kann hier nur eine Nachlese geboten werden; 
denn wiederholt im Gange der Erorterungen ist das Zusammenwirken von 
Schule und Haus beruhrt und Gewicht gelegt auf das Hand in Hand Gehen 
von Lehrern und Eltern. Hier wird nur noch einmal ein die Hauptpunkte 
zusammenfassender Uberblick gegeben werden konnen, der vor allem, wie 
das ganze Buch, auf praktische Ziele und praktische Yerwertung sieht, 
der selbstverstandlich nicht fiir Hausvater und Eltern, sondern fur Lehrer 
und namentlich fiir den Anfanger im Lehramt bestimmt ist; denn dieser ist 
sehr leicht geneigt, das Yerhaltnis zum Hause und zu den Eltern gering- 
schatzig anzusehen, weil er in frischer Werdelust sich fiir den allein be- 
rufenen Jiinger der Erziehungskunst ansieht und heute soviel bort von 
Starkung und Hebung seines Standes und seines Standesgefiihls, dafi er dem 
Zeitgeiste zunachst den richtigen Tribut zu zahlen meint, wenn er dem Hause 
griindlich und energisch die Machtstellung der Schule zu Gemiite fiihrt. 
Und nicht der jiingere Lehrer allein lebt dieses Glaubens von der Macht
stellung der Schule und dem daraus sich ergebenden Machtverhaltnisso 
der Schule zum Hause. Es ist deshalb von Wert, dala die praktische 
Padagogik das Ilirige tut, um hier Klarung zu schaffen und die Stellung 
der Schule zum Hause recht gesund und segensreich zu gestalten. Das 
gegenwartige Verhaltnis von Schule und Haus gleicht vielfach einer recht 
unglucklichen Ehe: von den schlechten Resultaten der Erziehung sucht ein 
Teil dem anderen die ganze Schuld zuzuschieben, statt dalii jeder den Grund 
bei sich sucht. Der Kliigste gibt aber nicht nur nach, sondern er fangt 
auch am besten bei sich selber an. Nun ist die richtige Teilung der 
Geschafte zwischen Schule und Haus die erste Yoraussetzung jeder prak- 
tischen Padagogik. Wie man sich das Yerhaltnis der beiden grofien Er- 
ziehungsmachte vorstellt, wie man Rechte und Pflichten zwischen ihnen

Y i e r t e r  A b s c h n i t t .
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verteilt, dadurch werden die Regeln fur das Wirken der Sehule wesent- 
lich bestimmt; es werden ihm von vornherein engere Grenzen gezogen 
werden miissen, und die weit iiberwiegende Bedeutung didaktischer Kunst 
wird in dieser Wirksamkeit deutlich hervortreten, wenn wir das grofśe 
Wort, um nicht zu sagen die bedenkliche Phrase, von der erziehenden 
Macht der Sehule auf seinen wahren Wert zuriickfuhren.

Man hat nun das Yerhaltnis von Sehule und Haus nicht ohne au&eren 
Schmuck und innere Begeisterung geschildert ais ein Zusammengehen 
nach einem schonen Z ie le , wobei Eltern und Lehrer bei vorkommenden 
Yerschiedenheiten sich zu verstandigen, sieli gegenseitig zu unterstiitzen 
haben, weil es auf die jugendlichen Seelen verderblich wirke, wenn sie 
nach verschiedenen Grundsatzen behandelt, wenn sie in Zweifel getrieben, 
zur Kritik gereizt und zu Schiedsrichtern iiber Dinge gesetzt werden, von 
denen sie nichts verstehen und iiber die sie iiberhaupt noch nichts zu 
sagen und nicht mitzusprechen haben. Es niiisse deshalb ein bestandiger 
Gedanken- und Erfahrungsaustauscli stattfinden, die Eltern miifisten sich 
fleifiig nach ihren Kindera erkundigen und mit den Lehrern iiber gemein- 
same Erziehungsmafsregeln Yerabredung treffen; vor allem miititen sich 
aber die Eltern hiiten die Disziplin der Sehule zu schwachen, die Achtung 
vor den Lehrern zu untergraben, ihre Absichten zu vereiteln und zu durch- 
kreuzen. Aber leider ist es nicht so und braucht auch nicht ganz so zu 
sein. Denn wo im Hause verniinftige Grundsatze walten, wo gut und 
tiichtig erzogen wird, da besteht ein stillschweigendes Einverstandnis 
zwischen den beiden Erziehungsmachten, da bedarf es nicht langen, zeit- 
raubenden Gedankenaustausches, da werden verstandige Eltern schon von 
selber wissen, was sie zu tun haben-auch ohne die Sehule und vielleicht 
auch hie und da, wo die Sehule nicht so ist, wie sie sein sollte und 
konnte, t r o tz  der Sehule und trotz der Lehrer, die ja auch Menschen 
und manchmal, besonders wenn sie jiinger sind, auch Menschen mit noch 
ungeniigender Lebenserfahrung und Urteilskraft sind. Nur da, wo diese 
Eltern im Zweifel sind, werden sie des Gedankenaustausches bedurfen, 
und dieser Gedankenaustausch pfiegt allemal sehr erąuicklich fur beide 
Teile und nutzbringend fur den dritten im Bundę, den Schiller, zu sein. 
Wo also im Hause gut erzogen wird, da gibt die Sehule an Erziehung 
nicht viel Gutes mehr hinzu, da empfangt sie vielmehr das Beste ohne 
viel eigenes Zutun. Denn die besten Schiller pflegen Hauspflanzen, keine 
Schulpflanzen zu sein. Es ist noch heute wie zu Luthers Tagen: „Das 
Hausregiment ist das erste, von dem alle Regimenter und Herrschaften 
ihren Ursprung nehmen. Ist diese Wurzel nicht gut, so kann weder Stamm 
noch gute Fracht folgen.“ Ist Haus- und Familienleben gesund, atmet 
das Familienleben den Geist der Eintracht und Ordnung, herrscht Zucht 
und Sitte, wird auf Gehorsam gehalten, der Trotz gebrochen, das Pflicht- 
gefiihl geweckt, alles Edle, Schone und Wahre in schlichten Formen ge- 
pflegt und geehrt, so ist hier die Statte, wo alle Tugenden ihre natiir- 
liche, nachhaltige, durch nichts zu ersetzende Pflege finden. Gehorsam, 
Dienstfertigkeit, Arbeitslust, Piinktlichkeit, Sauberkeit, Ordnungsliebe, Spar- 
samkeit, Frommigkeit, Yaterlandsliebe, Wahrhaftigkeit, Wohlanstandigkeit,
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Hoflichkeit, Achtung vor Autoritat, Respekt vor dem Alter und viele 
andere schatzenswerte Tugenden haben die Wurzeln ihrer Kraft im Hause 
und haufig noch mehr ais die Wurzeln. Hier kann die Schule hinzutun, 
erweitern, neue Anregungen geben, ausfullen, aber auch niclit viel melir. 
•5ie mag das anerkennen ohne Neid und in bescheidener Absehatzung ihrer 
Wirkung. Zu solchen Hausern ist das Yerhaltnis der Schule angenehm; 
sie merkt das Yorhandensein des Erziehungsgenossen an den erfreulichen 
Wirkungen und an einem stillen Gedankenaustausch und verstandnisvollem 
Hin und Wider der mannigfaltigsten Beziehungen. — Anders gestaltet 
sich das Verhaltnis, wo die Erziehung des Hauses nicht die beste ist. 
Wo der Schiiler in seiner Umgebung nur das Gegenteil von Ordnung sielit, 
wo ihm Vorbilder freundlichen und anmutigen Schaffens felden, wo man 
ihn nicht an den rechten Gebrauch von Zeit und Kraft gewohnt, da 
spriefien Eigenschaften auf, welche die Arbeit der Schule sehr erschweren. 
Die Schule steht zu solchen Hausern, in denen ihr widerstrebende Krafte 
walten oder wo auch nur Gleichgultigkeit ihren Bestrebungen gegeniiber 
wohnt, in einer Art von Widerstreit. Und es ist noch immer ein Vorteil, 
wenn dieser latent bleibt und wenn der Gegensatz des Hauses nicht ge- 
radezu ein gewollter ist, sondern ein ungewollter, der durch planlose Zer- 
fahrenheit des Familienlebens und der hauslichen Erziehung hervorgerufen 
wird. Schlimmer und geradezu unheilvoll wird die Sache, wenn es den 
Eltern iiberhaupt an gutem Willen fehlt und wenn diese die ganze Schul- 
erziehung ais eine unangenehme Last ansehen, die je eher, je lieber ab- 
zuschiitteln ihr Streben ist. Mit solchen Familien wird sich das Verhaltnis 
nicht so freundlich gestalten, wie zu denen der erstgenannten Art. Es 
wird hier haufiger Verhandlungen der Schule mit dem Hause bediirfen 
und sie werden unter Umstanden recht schwierig sein und geschickt 
gefiihrt werden miissen, urn dem im Grunde doch recht ungliicklich ge- 
stellten Schiiler zu seinem Besten zu verhelfen. Diese Familien bieten 
nun nicht die Mehrzahl, ebensowenig wie die anfangs geschilderten Muster- 
familien. In der Uberzahl sind vielmehr diejenigen Familien, die des Ge- 
dankenaustausches und der Erziehungshilfe bediirfen und die diese auch 
suchen, wo sie konnen. Auf diese wird die praktische Padagogik ganz 
besondere Riicksicht zu nehmen haben. Im Verkehr mit ihnen konnen 
wir unsere Kunst verfeinern; hier ist gerade in unserer Zeit, die ja aui 
allen Gebieten neue Wege zu alten Idealen sucht, ein ergiebiges Feld fiir 
reiche Aussaat.

Was kann nun die Schule tun, um ihr Verhaltnis zum Hause recht 
gesund und segensreich zu gestalten? Vor allem tatę sie gut, immer im 
richtigen Geiste mit den Vertretern der Familie zu verkehren und Hinder- 
nisse fortzuraumen, die sich hier in den Weg legen. Ein Hindernis, das 
ja ehrenvoll und schmeichelhaft fiir die Schule ist, bildet der feste Glaube, 
der in vielen Familien wohnt, dafi die Wirkungen der Schule unfehlbar 
seien. Dieser Glaube hat seinen Grund in der Entwicldung unserer hćiheren 
Schulen zu Staatsanstalten und unserer Padagogik zu einer Art von Staats- 
padagogik. Viele Eltern, besonders solche, welche nicht auf hoheren 
Schulen gewesen sind, haben die Meinung, diese Staatsmaschine funktioniere
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unbedingt sicher und sie konne aus allen alles machen. Solcher Unkennt- 
nis gesellt sich in manchen Hausera die Beąuemliclikeit zu, der es zur 
Beruhigung dient, wenn ihr die Erziehungssorgen von der Schule abge- 
nommen werden. Dazu kommt die unheilvolle Anschauung, die wir in der 
Presse, in den Reden der Volksvertreter und in Reden und Schriften 
sonstiger weiser Manner aller Art finden, dali die Schule fur alle Schaden 
der Zeit haftbar sei. Kurz der Schule wird nachgerade eine Macht zu- 
geschoben, die der Allmacht nahe kommt. Wir tun deshalb nicht gut, dieser 
verkehrten Auffassung noch neue Nahrung hinzuzufiigen durch eigene 
Verkehrtheiten. Yor allem sollen wir alles von uns fern halten, was den 
Anschein erweckt, ais wolle sich die Schule den Eltern gegeniiber die 
Stellung einer vorgesetzten Behorde geben. Die Schiller stehen in einem 
untergeordneten, gehorsamleistenden Verhaltnis zur Schule, die Eltern 
miissen der Schule beigeordnet sein ais denkende und sorgende Helfer 
und, wenn’s irgend zu machen, ais recht gute Freunde. Dieses Verhaltnis 
wird sich feiner und feiner gestalten, wenn die Schule auch Yerstandnis 
datur zeigt, dafi die Familie ohnedies manche Einbufie an Rechten er- 
leidet, zu der die Schule nicht noch die verbitternde Beliandlung fiigen 
soli, die mit Souveranitat von oben herab kommt. Die Familie hat doch 
der Schule gegeniiber manches Opfer eigener Uberzeugungen und eigener 
Wiinsche zu bringen, sie hat manchen schweren Yerzicht zu erdulden. 
Sie hat den Sohn in eine Schule zu geben, die auf individuelle Bediirf- 
nisse gar keine Riicksicht nehmen kann; sie hat auf eigenes Urteil iiber 
das, was dem Sohne gut tut, von vornherein zu verzichten und sich dem 
Urteil der Schule zu unterwerfen, die mit ihrer strengen Ordnung ent- 
scheidet. Der Yater mufi es unter Umstanden ruhig hinnehmen, wenn 
der beste Wille, der Schule treulich zu dienen, vollig verkannt wird; die 
Familie mul sich auch manches ihr Unbegreifliche, Befremdliche und 
Widerspruchsvolle in der Beurteilung des Sohnes, was nun einmal mit 
der Massenerziehung verbunden ist, gefallen lassen, ohne auch nur mit 
den Wimpern zu zucken. Das alles sollte die Schule einschatzen bei 
ihrem Yerhaltnis zum Hause, nicht etwa, um schwachliche Forderungen 
zu stellen und in falscher Nachgiebigkeit der Willkiir Tur und Tor zu 
offnen. Das wiirde grundverkelirt sein und der Kraft der Schulerziehung, 
die der milderen Art des Hauses gegeniiber ihren unschatzbaren Wert 
hat, bedenklich Abbruch tun. Aber fiir die ganze Auffassung des Ver- 
haltnisses von Schule zu Haus wirkt es fordernd und verfeinernd auf die 
gemeinsame Erziehungsarbeit, wenn man sich klar ist, dafi riicksichts- 
volles Auftreten dieser Arbeit und vor allem dem Zogling zugute kommt, 
dessen Bestes doch im Grandę die Hauptsache bleibt.

Die Schule mufi vor allem die Meinung drań geben, ais konne sie 
allein das Werk vollfiihren; sie mufi sich bewufit bleiben, dafi sie die Mit- 
arbeit des Hauses notig hat. Da aber diese Mitarbeit aus Unkenntnis, 
aus Schiichternheit, aus Beąuemliclikeit, auch wohl einmal aus Vornehm- 
heit und aus mancherlei anderen Griinden nicht freiwillig und nicht im 
richtigen Mafie erfolgt, so mufi die Schule werben um die Teilnahme des 
Hauses fiir ihre Sache. Sie mufi im Hause die Aufklarung suchen iiber
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Undurchsichtigkeiten und Ratselhaftigkeiten im Wesen und Tun des Zog- 
lings, sie mufi im Hause auch Yerstandnis fiir Sinn und Bedeutung und 
Wert ihrer Lehr- und Zuchtmaf3regeln anzubahnen suchen und Yertrauen 
zu der Richtigkeit, mindestens zu der Gutgemeintheit solcher Mafiregeln. 
Das mufi die Sekule tun, urn bei der Behandlung des Schulers nicht fort- 
Wahrend im Dunkeln zu tappen und um nicht aufs Geratewohl an ihm 
herumzuprobieren. Um diesen Weg zum Hause und zuriick zur Sekule 
1'ichtig zu finden und gute Ergebnisse heimzubringen, sollte man alle Mittel 
m sorgsame Erwagung zieken. Zu diesen gehort vor allem die Kunst, 
sich ein richtiges Urteil ttber die hauslichen Zustande zu bilden und nicht 
auf allerhand unzureichende Yoraussetzungen hin unrichtige Schliisse zu 
ziehen. Es ist ja richtig, da fi die Familie vielfach voreilig auf Kinder- 
geschwatz hin gegen die Schule und den Lehrer Partei nimmt, es ist 
richtig, dafi das Urteil des Hauses von zu grofier Liebe fiir das Kind be- 
einfiufit wird und an starker Yoreingenommenheit leidet, dafi der Gebrauch 
unerlaubter Hilfsmittel dem Kinde im Hause nicht veriibelt wird und dali 
dieses in einer Weise in Schutz genommen wird, die kaum zu ent- 
schuldigen ist. Die Schule soli aber trotzdem solche vereinzelte Er- 
scheinungen nicht verallgemeinern und allen Familien Dinge zutrauen, 
die nur einige sich zu schulden kommen lassen. Sie soli niemals auf triige- 
rischem Beweismaterial Schliisse aufbauen iiber die Art der hauslichen 
Erziehung. Auch soli sie nicht zu empfindlich sein iiber das, was die 
Leute iiber die Schule sagen, sondern Gelegenheit nehmen, wo sie kann, 
diesen Schulklatsch, der gemeiniglich mehr Zungen- ais Herzenssiinde ist, 
auf seinen wahren Wert zuriickzufiihren, und ihm mit ruhiger Aufklarung 
entgegentreten. Auch nicht empfindlich soli die Schule gegen allerhand 
Einwendungen und Widerspriiche sein, mit denen die Eltern an sie 
herankommen. Solche Aufierungen sind natiirlich gegeniiber einem mit 
so grofien Machtvollkommenheiten ausgestatteten Wesen, wie die Schule 
es ist. Aber gerade hierin zeigen sich Lehrer oft reclit schwach, da Wider- 
spruch nicht ertragen zu konnen in ihrer Berufsgewiihnung liegt.

Tritt man so oline souverane Omnipotenz, oline Unfehlbarkeit, oline 
Voreingenommenheit und ohne Empfindlichkeit dem Elternpublikum ent- 
gegen, so hat man es unglaublich schnell in seiner Hand und kann dem 
guten Rat eine gute Statte bereiten.

Und der gute Rat, den man zu erteilen hat, wird sich auf mancher- 
lei Dinge beziehen, zunaehst auf die Leistungsfahigkeit des Schulei ŝ und 
auf die Art seiner Arbeit. Die Eltern sind hier vielfach tibel drań. Sie 
sehen ih r Kind arbeiten, aber ihnen fehlt der Vergleich mit andern 
Kinder, welcher der Schule zur Yerfiigung steht und aus welchem sie 
mancherlei Regeln und Vorschriften folgern kann; es fehlt dem Hause 
auch vielfach an padagogischer Ókonomie, an der Gabe, das Kind an ver- 
niinftige Yerteilung der Zeit zwischen Arbeit und Erholung zu gewohnen, 
an dem Geschick, das Kind zur richtigen Konzentration anzuhalten und 
ihm zerstreuende Einflusse fern zu halten. Bei solchen Beratungen iiber 
die Leistungsfahigkeit und den Fleifs des Schiilers wird vielleicht auch 
mancherlei zu Tage treten, was der Schule unbekannt war, allerhand
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Hemmnisse, die in korperlichen Dispositionen des Kindes liegen oder in 
irgendwie beschrankter Geistesart oder eigentiimlicher und einseitiger Ver- 
anlagung. Der Lehrer kennt eben nur das, was in der Schule zu Tage 
tritt, kennt aber gar nicht alle die Komponenten, welche den mangelhaften 
Leistungen zu Grunde liegen; er kennt nicht die Hindernisse, welche der 
Schiller zu Hause zeitweilig oder standig zu iiberwinden hat und welche 
ihn bis zu der Stunde begleiten, wo seine mangelhaften Leistungen in der 
Schule ans Licht kommen. Sehr beherzigenswert aufiert sich R i c h a r d  

R i c h t e r  (a. a. O. S. 460) iiber den jungen Lehrer „der ais Klassenlehrer 
einer Sexta, wenn ihm einer seiner Schiller wiederholt beim Vokabeln- 
uberhoren versagt, die vermeintlich schwache Mutter zu sich auf die 
Wohnung bestellt, um ihr einmal wegen der liederlichen Wirtschaft tiicli- 
tig den Text zu lesen. Wenn aber die Mutter sagt, daL sie den Sohn 
regelmahig am Morgen selbst iiberhore und dah er dabei seine Yokabeln 
sich er aufsage, was dann? Dann ist vielleicht das padagogische Latein 
des Herrn Doktors schon zu Ende; er zuckt die Achseln oder gibt es 
noch deutlicher zu erkennen, dafs er die Aussage fur eine Unwahrheit 
der miitterlichen Schwache ansehe, und schlieSt die ergiebige Konferenz 
mit der Versicherung, dali er beim nachsten Riickfall eine scharfe Strafe 
anwenden werde, anstatt dafi er sich von der Mutter beschreiben liehe, 
wie sie das Uberhoren eigentlich anstellt, und weiter fragte, wo im Hause 
der Knabe zu lernen pflege und zu welcher Zeit, und ob still oder laut 
und wie lange Zeit er dazu brauche und wie er dabei verfahre, woran 
sich unter Umstanden eine anschauliche Belehrung iiber die Art und 
Weise, wie Kinder zweckmafiig Yokabeln auswendig lernen, anschlieben 
konnte nebst einem popularen Vortrag aus der Psychologie iiber den 
Unterschied von treuem und willigem Gedachtnis, iiber die Befestigung 
des Gelernten durch Wiederholungen und iiber den storenden EinfluS, den 
Befangenheit und Angst auf die Gedachtnisleistung ausiiben." Und wie 
in diesem Falle „bestimmen wir so oft die Therapie ohne Diagnose. Und 
dieser und jener macht es wohl auch noch wie der heilkundige Schafer, 
dafi er aus drei Topfen abwechselnd Salbe verabreicht. ‘Ihr Sohn ist zu 
schwach fiir das Gymnasium, Sie miissen ihn wegnehmen’ — das ist der 
erste Topf. ‘Sie miissen ihm Privatnachhiłfe fiir dieses und jenes Fach 
versorgen, sonst bleibt er sitzen’ — das ist der zweite. ‘Sie miissen ihn 
besser iiberwachen und zum hauslichen Fleifśe anhalten’ — das ist der 
dritte. Damit ist die padagogische Apotheke erschopft. Wenn nur der 
Vater den Mut fafite und darauf erwiderte: ‘Ich habe geglaubt, mich 
darauf beschranken zu miissen, dafś ich etwaige Hindernisse des haus
lichen Fleifses fiir meinen Sohn beseitigte, dali ich ihm ein wohl beauf- 
sichtigtes Arbeitsplatzchen schaffte, unzeitige Storungen und Zerstreuungen 
fernhielte und eine gute Arbeitsdiat in angemessener Abwechslung mit 
Erholung und bei rechtzeitigem Essen, Schlafengelien und Aufstehen 
sorgte. Aber den Trieb und Eifer fiir die Arbeit selbst und das Streben, 
sie sorgfaltig und nach Kraften gut zu liefern, das, habe ich gedacht, 
wiirde die Schule, die personliche Autoritat des Lehrers, die Anregung 
seines Unterrichts erzeugen. Und bei Ihrem Yorganger in der letzten
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Klasse war es auch wirklich so.’ “ Diese Beispiele zeigen, wie man’s am 
besten nicht anstellt. Die praktische Padagogik gibt in ihren Kapiteln 
uber das Auswendiglernen, iiber die Kunst Arbeitsfreudigkeit zu erwecken 
und iiber die Lernmethode und dazu noch in dem Abschnitt iiber die In- 
dividualitat rechten Stoff fiir Besprechung mit Eltern und fur erspriefi- 
liehen Rat, den man ihnen erteilen kann.

Fiir die Wirkung dieses Rates kommt nun ungemein viel darauf an, 
wie er erteilt wird. Man denke sieli vor allem reclit in die Lagę der 
hilfe- und ratsuchenden Eltern liinein, verfahre hoflich und mit Riicksicht. 
Handelt es sich etwa um betriibende Tatsachen, die den Eltern mitzu- 
teilen sind, so kleide man diese in schonende Form und meide Schrofflieit 
und Teilnahmlosigkeit. Auch sollte man in solchen Fallen vorschnelles 
Urteil unterlassen und erst dann, wenn jeglicher Zweifel beseitigt ist, ein 
Urteil aussprechen. Selbst falschen Urteilen der Eltern gegenuber, die 
mit der begriindeten Meinung der Selmie im Widerspruch stehen, sei man 
nicht abweisend. Man lasse vielmehr die Eltern ruhig ausreden und wider- 
iege dann mit guten Griinden. Yor allem aber bewahre man die Ruhe. 
Das ist manchmal nicht ganz leicht, aber im Interesse der Sache geboten. 
Besonders bei Strafen, die verhangt werden miissen, bei Zensuren und 
bei Nichtversetzungen wird im allgemeinen die Lagę schwieriger. Bei 
Bestrafungen nimmt das Haus wohl auf Kindesaussagen hin sofort gegen 
den Lehrer Partei. Man sucht dort zu bemanteln und zu beschonigen 
und das Kind zu schiitzen gegen drohende Gefahr. Selbst bis zur Un- 
wahrheit versteigen sich schwache Eltern, um nur ja Schulstrafen fern- 
zuhalten. Kommen schlechte Zensuren, so lassen manche Eltern sich von 
ihren Kindera, die an Entschuldigungsgriinden so iiberaus reich sind, be- 
reden, die Zensur sei ungerecht, der Lehrer habe einen personlichen Wider- 
willen gegen den Trager des Zeugnisses. Namentlich bei den Yersetzungen 
tritt es so recht in die Erscheinung, wie fremd das Haus der Schule oft 
gegeniibersteht und wie wenig Verstandnis an vielen Stellen vorhanden ist 
fiir das, was die Schule tut. In den meisten Fallen fiihlt sich die Familie 
und alles, was mit ihr zusammenhangt, tief verletzt und hat gar keine 
Empfindung dafiir, dah die Nichtversetzung nacli reiflicher Erwagung und 
nach pflichtniai3igem Ermessen erfolgt. Elternliebe und auch wohl Eltern- 
eitelkeit reifst hier leicht zu uniiberlegten Gedanken und zu ubereilten 
Auherungen hin. Hier ist Gelegenheit, durch iiberlegene Griinde und ruhige 
Darlegung iiberzeugend, aufldarend und beruhigend zu wirken und zu 
zeigen, dah die Mafiregeln der Schule zum Besten des Schiilers getroffen 
sind. Aber nicht immer wird es gelingen; bei dieser wie bei den an- 
deren erwiihnten Gelegenheiten wird es nicht ausbleiben, dafi Konflikte 
zwischen Schule und Haus drohend heraufziehen. Wie soli man sich in 
diesem Falle verhalten? Solange es irgend angeht, vermeide man im 
Interesse der Schiller und Schule offenen Konflikt. Die Eltern haben ja 
vielfach Erziehungsgrundsatze, die nicht aus eigentlich padagogischer Uber- 
legung hervorgehen, sondern aus purer Liebe; der Lehrer ist ihnen in 
diesen Fallen iiberlegen wie der Arzt und soli wie der Arzt dem Kranken 
nicht ziirnen, wenn dieser kein Yerstandnis fiir die Kur hat. Der Lehrer
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soli deshalb nicht den Uberlegenen spielen und auch nicht auf seine Recbte 
pochen; man bedenke, dafs die Schule im allgemeinen genug Rechte be- 
sitzt, dai3 sie feste Norm en und vorgeschriebene Ziele hat, denen das 
Iiaus wobl oder iibel sich fiigen mufi. Das schonste Recht des Starkeren 
ist es aber, sein Recht nicht hervorzuheben, wo es unnotig erscheint. 
Und man sei ja nicht zu empfindlich, wenn ein gemartertes Elternberz 
sich zu Aufśerungen hinreiSen lafit, die besser unterblieben waren. Man 
bedenke, dafi ja auch der Lehrer Anspruch machen wiirde auf richtige 
Wiirdigung seiner Lagę, wenn diese ihn zu uniiberlegtem Wort oder Irr- 
tum treiben wiirde. Alle ungerechten Klagen und ungerechten Yorwiirfe 
miissen schliefilich in nichts zerflieben, wenn man sie auf ilire Berechti- 
gung untersucht. Rubigste Prufung und ruhigste Darlegung der Gegen- 
griinde, um welche docb ein erfahrener und seines guten Rechtes sich 
bewufiter Lehrer nicht verlegen sein kann, mufi doch schliefilich drohenden 
Konflikten vorbeugen. Wenn aber Mifigriffe in der Schule vorgekommen 
sein sollten, so wird man durch verniinftiges Eingestandnis und v er stan- 
diges Zureden die Eltern zu beruhigen in der Lagę sein, wenn man sie 
zugleich darauf hinweist, dafi die Lagę in der Schule denn doch oft eine 
ganz andere ist, ais sie es sich vorstellen. Fiigt man in solchen Fallen 
die artige und offene Frage an die Eltern hinzu, ob denn ihnen noch nie- 
mals bei der Erziehung ihrer Kinder, dereń sie nur einige, der Lehrer 
aber 40—50 zu iiberwachen babę, bei unrichtiger Gelegenheit die Galie 
iibergelaufen sei, so wird man sclion die richtige Antwort bekommen und 
den richtigen Weg finden zur Beilegung des Konflikts. Sollte sich aber 
einmal eine Beschwerde erheben, zu der mebr ais ein leichter Mifigriff 
Anlafi geboten, so gebe man volle Genugtuung in hoflichster Form und 
hutę sich, dala der Schiller in diesem Falle nicht die Kosten trage durch 
eine Behandlung, die er nicht verdient hat. Also im Yerkehr mit dem 
Elternbause Konflikte meiden, und, wo sie entstanden, geschickt beilegen, 
liegt im Interesse der Schule und des Schiilers ebenso wie im Interesse 
des Elternhauses. Nur wo Unverschamtheit der Eltern die Schulordnung 
zu storen droht, soli man Konflikte nicht scheuen und mit wuchtiger Hof- 
lichkeit den Angriff in die Grenzen zuriickweisen, in denen er von vorn- 
herein besser geblieben ware. Niemals aber lasse man sich verleiten, in 
Ausdruck oder Form eine Art zu wahlen, die den Vorteilen, die in der 
guten Sache liegen, irgendwie Eintrag tun konnte.

Es ist noch die Frage zu beantworten, wer bei den Beziehungen 
zwischen Schule und Haus der Vermittler sein soli. Je nach dem Falle, 
der vorliegt, wird der Direktor, der Ordinarius oder der Fachlehrer liier 
die geeignetste Personlichkeit sein. Gehen die Eltern zum Direktor, um 
dort Rat zu erbitten, so mag dieser zunachst in Tatigkeit treten. In 
vielen Fallen wird er die Ratsuchenden an die geeignete Stelle ver- 
weisen; in mancben Fallen wird er aber selbst einen Teil des Rates 
geben konnen, besonders wenn er Individualitatsbilder seiner Schiller, 
wie sie im § 41 gezeichnet sind, und Aufzeichnungen iiber die Schiller 
aus den Klassenkonferenzen zur Verfugung hat und wenn er sieli auch 
sonst liebevoll um diejenigen Schiller bekiimmert bat, iiber die am



§ 42. Der Direktor, der Ordinarius, der Fachlehrer. 257

meisten von den Eltern Rat und Hilfe gesucht wird. Er wird es je- 
doch vermeiden, bei diesen Zusammenkiinften mit den Eltern in die Reclite 
des Ordinarius oder der Fachlehrer einzugreifen, wird vielmehr, wenn’s 
notig, erst diese horen, um sich ein Urteil iiber den jeweiligen Fali zu 
bilden. Vor allem aber wird er eine solclie Gelegenheit benutzen, um 
bei den Eltern die Achtung und das Yertrauen zu der Schule und zu 
seinen Amtsgenossen zu starken. Yon einem Direktorzimmer kann in 
dieser Beziehung viel Segen fur wahrhafte Kollegialitat und fur edle 
Standeshebung ausgehen, aber auch viel Unheil, wenn er sich nicht eins 
fiihlt mit seinen Amtsgenossen und nicht fiir sie mit feiner Achtung ihrer 
schwierigen Arbeit sinnt und schalft. Mehr noch ais der Direktor wird 
der Ordinarius in Wirksamkeit treten bei dem Yerkehr mit dem Hause, 
besonders dann (was immer mehr Platz greifen sollte), wenn er mehrere 
Jahre den Sehuler auf seinem Wege durch verschiedene Klassen begleitet 
bat und wenn er nicht nur in Biichern zu studieren versteht, sondern 
auch in jungen Menschenherzen. Aber auch der Fachlehrer wird in Be
ziehung treten zu den Eltern, wo es sich um Schwierigkeiten handelt, die 
in seinem besonderen Fache liegen.

Wie oft solcher Verkehr mit dem Hause stattzufinden hat, richtet 
sich nach dem einzelnen Sehuler und den einzelnen Fallen. Bei 
manchen guten Schulen, bei vielen Schiilern wird ja ein Austausch nur 
selten notig sein. In der Grofistadt wird hauligerer Yerkehr wiinschens- 
wert sein ais in kleineren Orten, wo der Schiller fast immer unter 
den Augen der Schule wirkt und schafft und die Eltern fast in bestan- 
diger Beriihrung mit den Lehrern sind. Wo es sich um hilfebediirftige 
Zoglinge handelt, wird der Verkehr mit den Eltern eine gewisse Bcharr- 
lichkeit und Konseąuenz annehmen. Jedenfalls soli man sich in allen 
Fallen vor einem Zuspat hiiten und nicht erst, wenn das Haus brennt, 
zusammenlaufen, sondern zeitig sorgen, dafi aller Ziindstolf friih genug 
beiseite kommt. Eltern, die sich nur wenige Wochen vor dem Zeugnis 
oder vor der Versetzung sehen lassen, verdienen entschieden und in 
aller Yornehmheit darauf aufmerksam gemacht zu werden, dafi ihr Be- 
ginnen jeglicher Weisheit entbehrt.

Es fragt sich weiter, ob bestimmte Einrichtungen zu trelfen sind, 
um diesen Verkehr in recht geordnete Bahnen zu lenken und dem Hause 
nahe zu legen. Erwunscht ist jedenfalls, dali die Lehrerkollegien in be- 
stimmten Sprechstunden zuganglich sind; wo es die Anstaltsraume nur 
irgend zulassen, sollte ein Sprechzimmer nicht fehlen. Ist dieses nicht 
vorhanden, so werden riicksichtsvolle Eltern es immer ais eine Beliisti- 
gung ansehen, wenn sie den Lehrer in seinem Heim aufsuchen miissen. 
Und dafi diese Besuche, besonders wenn sie einem Junggesellenheim 
abzustatten sind, docli manche Unzutraglichkeiten bringen, diirfte die Er- 
fahrung lehren. Der Direktor hat ja in fast allen hoheren Schulen 
einen solchen Sprechraum, der auf die Eltern erfahrungsmafiig eine 
grofie Anziehungskraft austibt, vorausgesetzt dafi kein Jupiter tonans in 
diesem Raume thront. In diesen Sprechstunden samtlicher Lehrer wiirde 
mancherlei Niitzliches sich abwickeln konnen. Mancher Strafe, mancher
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Miflstimmung und auch manchem Konflikt konnte vorgebeugt werden, zu- 
mal wenn der Ton in diesen Raum sich von bureaukratischer Yerstiegen- 
heit fernhalt und eine gewisse Familienklangfarbe annimmt, etwa wie bei 
dem befreundeten Hausarzt, der des Hauses Sorgen teilnahmvoll anhort 
und zu heilen sucht.

Ob auSer den Sprechstunden noch andere Einrichtungen fiir leb- 
haftere Fuhlung des Hauses mit der Sohule zu treffen sind, ist in pada- 
gogischen Kreisen mannigfach erortert und auch besonders von Laien, die 
sich fur Erziehung interessieren, lebliaft in Erwagung gezogen. Es ist 
gedacht worden an Elternabende mit obligaten Diskussionen und Dispu- 
tationen, bei denen Fragen der Erziehung und des Unterrichts gemeinsam 
mit den Schulmannern verhandelt und geklart werden konnten, also an 
eine Art von Elternparlamenten und Elternkommissionen. Dagegen sprechen 
schwere Bedenken. Der Parlamentarismus von heute hat ja seine grofsen 
Schwachen, die jedermann kennt; zu diesen Schwachen wiirde sich hier 
noch der Ubelstand gesellen, dafl jedes Mitglied dieses Parlaments person- 
iich ein starkes Interesse hatte und Schulfragen nur unter dem besonderen 
Bediirfnisse seines Sohnes behandeln wiirde. Der Familienegoismus, der 
natiirlich ist und sein Gutes hat, weil in ihm die Starkę der Familie liegt, 
wiirde hier verderbliche Folgen haben, da er zur Scliwachung der Sehul- 
wirkungen fuhren wiirde, besonders wenn sich zu den parlamentarischen 
Form en auch noch padagogische Schoppenstecherei gesellte. Yor diesen 
Elternabenden, fur die selbst bedeutende Padagogen gesprochen haben, 
mogę uns ein giitiges Geschick bewaliren. Ganz etwas anderes sind solche 
Elternabende, wie sie z. B. an dem Mariahilfer Staatsgymnasium in Wien 
versucht sind, wo regelmaflige Vortrage iiber Erziehungs- und Unterrichts- 
fragen einen innigeren Verkehr zwischen Schule und Haus angebahnt 
haben und dauernd erhalten. Solche Beziehungen tragen dazu bei, dafl 
der Schulorganismus nicht abstirbt, sondern immer neues Leben aus dem 
Fortschritt der Zeiten gewinnt. Denn die Wirksamkeit der Schule rnulś 
sich um so gedeihlicher, um so weitreichender und nachhaltiger ent- 
falten, je mehr die Vertreter des Schulamtes in Fuhlung treten mit dem 
frisch pulsierenden Leben, je mehr der Geist des sich isolierenden unnah- 
baren Bureaukratismus der Schule ferngehalten, der Schulbeamte wieder 
zum Schulmanne und Schulmeister wird und je mehr die Schule, die ohne 
verstandnisvolle Unterstiitzung des Hauses nicht fertig werden kann, hier 
die erforderliche Erganzung und Sicherung findet. Man wird iiberall gut 
tun, die Versuche, die unsere osterreichisclien Bruder anstellen, um einen 
einheitlichen Standpunkt zu schaffen, von dem aus Schule und Haus ihre 
gemeinsam e Tatigkeit in segensvoller Eintracht durchzufuhren im stande 
sind, aufs sorgsamste zu beachten. Aber hiiten wir uns in dieser Bezie- 
hung eine Verfugung der Zentralstelle zu entlocken, damit nicht auf die 
padagogische Freiheit, die ja in der Moglichkeit besteht, das Yerniinftige aus 
Liebe zu tun, der vernunftwidrige Zwang storend wirkt. Die praktische 
Padagogik soli eine von den „freien Kiinsten" bleiben, die durch Selbst- 
bestimmung zur Vollendung gelangt, nicht aber durch das bureaukratische Un- 
geschick des Zwangsverfahrens. — Auch pflege man alle die anderen schbnen



Beziehungen zwischen Schule und Haus, die sich etwa zum Weihnachts- 
feste, an den Schlufiferien des Jalires, an patriotischen Gedenktagen, bei 
Schauturnen, Wettrudern und Wettschwimmen, bei den Feiern, die an 
schonen Sommertagen den Ausfliigen der Schule sieli anschliefien, und an 
allen sonstigen Freudentagen, welche die Schule festlich begeht, zu bilden 
pflegen. Ob die offentlichen Priifungen gut und niitzlich sind, haben wir 
bezweifelt; und ebenso wagen wir Bedenken zu aufiern gegen das regel- 
mafiige Hospitieren von Eltern im Unterricht. Auch hier wiirde der 
Familienegoismus allerhand bedenkliche Fruchte zeitigen und der ruhige 
Unterricht doch in starkem Mafie gestort werden, ganz abgesehen von 
den zahlreichen ablenkenden Schulwitzen, zu denen solche Voranstaltungen 
Anlafi bieten konnten.

Mehr zu sagen iiber das Verhaltnis von Schule und Haus ist 
nicht notig. Fassen wir unsere Erorterungen dahin zusammen, dafi 
nur die rechte Gemeinschaft von Schule und Haus die rechte Bildung 
und Erziehung bewirken kann und dafi Schule und Haus im allgemeinen 
getrennt marschieren werden, um gemeinsam zu schlagen. Das Haus 
wird vor allem erziehen und durch gute Erziehung, so viel an ihm 
ist, die unterrichtende Tatigkeit der Schule und die Schulzucht unter- 
stiitzen; die Schule wird in erster Linie unterrichten, aber, soviel an ihr 
ist, der erziehenden Tatigkeit des Hauses die notige Wirkungskraft ver- 
leihen. Nur so kann ein gesundes Ganzes und ineinander wirkende Har
monie sich ergeben. Jedem von beiden Teilen ist die Mitwirkung des 
anderen von grofitem Werte, aber nur dann, wenn er zuerst und zumeist 
seine eigene Aufgabe in vollstem Mafie erfUllt.

Sehr wertyolle Beitrage fiir ein gedeihliehes Verhiiltnis von Schule und Haus ent- 
halten die beiden Schriften: T humsbe, Erziehung und Unterricht. Ein Freundeswort an 
die Eltern Leipzig und Wien 1901. — Schule und Haus. Populiire Vortriige gohalten an 
den Elteruabenden des k. k. Mariahilfer-Gymnasiums in Wien. Unter Mitwirkung der Pro- 
fessoren Dr. Friedrich Umlauft, Ferdinand Dressler, Emanuel Feichtmger und Dr. Karl Haas, 
herausgegeben von Direktor Dr. V. T humskr. Wien und Leipzig 1902 — Wio der Ver- 
fasser dieser Padagogik im eigenen Heim mit emigem Gliick erzogen hat und aus eigonom 
Wachstum den Eltern seinen Rat erteilt hat, ist niedergolegt in semer Schrift: \\ ie er
ziehen wir unsern Sohn Benjamin? Ein Buch fur deutsche Vater und Mutter. 4. verb. 
Aufl. Miinchen 1902.

43. Schlufiwort. Ich bin am Schlusse der praktischen Padagogik 
angelangt. Auch die neue Auflage kann ich nicht ohne gewisse Bedenken 
hinausgehen lassen, die mir Yeranlassung geben, am Schlusse einige 
VYiinsche und Hoffnungen auszusprechen.

Die Arbeit bittet um ein gewisses Wohlwollen fur die offene und 
unumwundene Art, die manchem zu ungezwungen erschienen ist. Aber 
wer genotigt ist, viel padagogische Literatur zu lesen, der wiid, wenn 
er von Haus aus zu natiirlichem Empflnden neigt, sich nicht selten ab- 
gestofien fiihlen von der manchmal doch recht panegyrischen und phaii- 
saischen Art, in der hochgestochene Padagogik gleichsam in prachtigen 
Viergespannen selbstgefallig einherfahrt. Die praktische 1 adagogik hat 
Fufiwanderung vorgezogen, die sich bekanntlich am besten vollzieht in 
der schlichten Gewandung des Werkeltages. Man mogę deshalb an dei 
einfachen und ungezwungenen Form keinen Anstofi nehmen, sondern dnieli
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diese dem Verfasser innerlich naher riicken. Ferner hat dieser es nicht ver- 
mieden, iiber Fragen, in denen er die Majoritat und amtliche Yerfugungen 
nicht auf seiner Seite hat, anders zu denken und zu sprechen. In einer prak- 
tischen Padagogik handelt es sich eben nicht um Majoritatsbeschliisse und 
um amtliche Bestimmungen, sondern um personliche Meinung, die nur in 
wissenschaftlicher Ehrlichkeit und padagogischer Uberzeugung ihre Begrun- 
dung findet, in Verfiigungen ihre Stiitze aber niemals suchen darf. Es ist 
ja darum doch nicht ausgeschlossen, dafi man das, was behordlich verordnet 
ist und was durch Tradition allgemein oder lokal geheiligt ist, dennoch zum 
Besten erfiillt und ehrlich ausfiihrt, wie es mannlicher und korrekter Fiili- 
rung des Amtes entspricht. Noch in anderer Beziehung wird die praktische 
Padagogik auf Entgegenkommen rechnen miissen. Wer amWegebaut, findet 
viele Meister, besonders wer an padagogischen Pfaden ein Haus errichtet. 
Mochten diese Meister nicht rein wegwerfend urteilen, wo sie anderer 
Meinung sind, sondern diese durch gute Grunde und andere Vorschlage 
stutzen; aus solchem Satz und Gegensatz kann die Erziehungs- und Lehr- 
kunst reiche Forderung gewinnen. Und noch eins. Vieles ist in dieser 
praktischen Padagik enthalten, was ich andern verdanke, die hier oder 
dort im Schulamt mich eingefuhrt, geleitet oder angeleitet haben, von denen 
mancher nicht mehr unter den Lebenden weilt. Sehr vieles hat dieses Buch 
auch in seinen Beispielen und in seinen Zeichnungen solchen lebenden Mo- 
dellen entnommen, die irgendwo im Vaterlande gewirkt haben oder noch 
wirksam sind. Sollten diese sich wiedererkennen, so mogen sie, falls sie zu 
den Originalen gehoren, dereń die Padagogik ais abschreckende Beispiele 
bedarf, nichts fur ungut nehmen. Vieles auch verdanke ich der reichen 
padagogischen Literatur, die Anregung gegeben hat, ich weifi oft selber nicht 
mehr recht, wann und wo und wie. Allen diesen mitschaffenden Kraften 
namentlich Dank zu sagen ist nicht moglich; dankend erwahnt aber sollen 
sie sein; dafs Namensnennung nicht moglich war, daruber mag das 
Geibelsche Wort hinwegtrosten:

Woher ich dies und das genommen?
Was gehfis euch an, wenn es nur mein ward?
Fragt ihr, ist das Gewolb vollkommen,
Woher gebroehen jeder Stein ward?

Mancher wird nun — und das soli das letzte Wort sein — an dem Buche 
,vielleicht eine kraftige Stellungnahme zu der Bewegung vermissen, die 
man — sit venia verbo — Reformbewegung nennt. Eine Stellungnahme 
zu dem Rufę: Hie Realismus! Hie Humanismus!, den die Zeit laut er- 
tonen lafit, hatte man vielleicht auch gern in der praktischen Padagogik 
haufiger gesehen. Doch mit Unrecht! Die Reformbewegung hat vor 
allem die aufieren Formen und aufieren Gestaltungen im Auge, inhalt- 
liche, d. h. in die Tiefe gehende Anderungen kommen ihr vielfach erst in 
zweiter Linie zu. So hat denn auch die Fortfiihrung der Schulreform in 
Preufien durch die Regelung der aufieren Berechtigungen, durch die An- 
naherung der drei verschiedenen Anstaltsformen an die Gleichberechti- 
gung den wichtigsten Schritt getan und hat durch diese Losung den 
Wettkampf der Richtungen zu einer internen Frage innerer Wiirdigkeit
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und Kraftentwicklung gemacht. An diesen Reformen haben ferner viele 
mitgearbeitet; deshalb leiden sie etwas unter dem Schicksal der Speise, 
an der viele Koche mitwirken. Auch alle Lehrplane und Lehrordnungen 
tragen etwas von diesem Mangel an gescblossener auf personlicher Einzel- 
erfahrung beruhenden inneren Einheit an sich, weil sie nicht aus einem 
Gusse von einer Hand geschaffen sind. Die praktische Padagogik ist 
besser drań. Sie hat es mit innerer Fein- und Kleinarbeitzu tun; sie 
kann Schaden und Ungleichheiten aufierer Ordnungen ausgleichen; in 
ihr ist der einzelne Mann alles, der auf sich selber steht und fiir den kein 
anderer eintritt; es ist der Geist, der hier den Korper schaift. Mag 
die Zeit Wandel und Wechsel bringen und manches Neue und Blendende, 
was glanzt und fiir den Augenblick geboren ist, in den Kopfen geistvoller 
Laien und bei denen, die alles Neue anzustaunen gewohnt sind, weil sie 
das gute Alte nicht kennen, Eindruck machen: der resolute Schulmann halt 
sich an den lebendigen Tag und sucht taglich und stiindlich im treuen 
Kleindienste seiner Kunst eine bescheidene Strecke weiter zu kommen, 
nach der Weisung des menschenkundigen Meisters:

Weite Welt und breites Leben,
Langer Jahre redlich Streben,
Stets geforscht und stets gegriindet,
Nie gesohlossen, oft geriindet,
Altestes bewahrt mit Treue,
Freundlich aufgefafites Neue,
Heitern Sinn und reine Zwecke:
Nun! man kommt wohl eine Strecke.
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herausgegeben von

Dr. A. Baumeister.

Erster Band, 1. A b t e i lu n g :
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ministerium. 2. neubearbeitete u. verm ehrte Auflage. 1903. 

-  17 Bog. Geh. 5 JL\ in Leinen geb. 6 JL

Zwelter Band, 2. A bteilung, 2. H alfte: 
Schulgesundheitspflege. Von Dr. phil. et med. Ludwig Kotelmann.

Die 2. neubearbeitete Auflage erscheint im Herbst 1903.
(Die in der 1. Auflage miteinander vereinigt gewesenen Abteilungen: P ra k 

t is c h e  P a d a g o g ik  und S ch u lg e s u n d h e its p fle g e  erscheinen in ihrer 2. Auflage 
getrennt ais selbstiindige Teile.)



Britter Band.
Didaktik und Methodik der einzelnen Lehrfacher. Erste Halfte.*)

T. Protestantiache Religionslehre von D r.F ried rich  ZangeA Band III, 4. Abtlg. 
Direktor des Realgymnasiums in Erfurt. f 18 Bog. Geh. 5 JL 50 3).

II. Katholische Religionslehre von Joh. Nep. B ru n n er, Reli-t Band III, 5. Abtlg. 
gionslehrer an der kgl. Luitpold-Kreisrealschule in Munclien.(4','e Bog. Geh. 1 JL.il) 3).

III. Łateinisch von Dr. P e te r  D e ttw e ile r , Oberscliulrat
in Darmstadt. Band III. 1. Abtlg.

VIII. Geschichte von Dr. O sk ar J a g e r , Geheimrat und Direktor 24 Bog. Geb. 6 Jl. 50 3). 
des Friedrich-Willielmsgymnasiums in Koln.

IV. Griechisch von Dr. P e te r  D e t tw e ile r , Oberschulrat in^ Band III, 6. Abtlg.
Darmstadt. f 6 Bog. Geli. 1 Jl 80 3>.

V. Franzttsisch von Dr. W ilh e lm  M uncli, Geh. Regierungsratl Band III, 2. Abtlg.
und Uniyersitatsprofessor in Berlin. 2. umgearbeitete und/1. Halfte. Geh. 4 Jl, 
yermehrte Auflage 1902. J Gebd. 5 Jl

VI. Englisch von Dr. F r ie d r ich  G la u n in g , Professor und I Band III, 2. Abtlg. 
Stadtschulrat in Nurnberg. 2. umgearbeitete und yermehrte} 2.H alfte.Geh.2^50^. 
Auflage 1903. ) Geb. 3 Jl 50 3).

VII. Deutsch von Dr. G ustav  W e n d t, Geheimrat und Direktor i Band III, 3. Abtlg.
des Gymnasiums in Karlsruhe. ) 10 Bog. Geh. 3 J(,

Band III komplet. Preis geh. 24 JL 50 3>.-, in Halbfranz geb. 27 Jl,

Tierter Band.
Didaktik und Methodik der einzelnen Lehrfacher. Z w eite  Halfte.*)

IX. Rechnen und Mathematik von Dr. M ax S im on , Pro
fessor am Lyceum in Strassburg.

X. Physik von Dr. K ie ss lin g , Professor an der Gelehrten- 
schule des Johanneums in Hamburg.

XI. Mathematische Geographie von Dr. S igm und G un th er, 
Professor am Polytechnikum in Munchen.

XII. Erdkunde von Dr. A lfre d  K ir c h lio ff ,  ord. Professor der 
Erdkunde an der Uniyersitat Halle.

) Band IV, 1. Abtlg.
1 12'/2 Bog. Geh. 4 Jl

Band IV, 2. Abtlg. 
>7'/» Bog. mit 2 Karten. 

Geh. 2 JL 50 <S>

XIII. Naturbeschreibung von Dr. E. Lo e w, Professor am k. Real- 
gymnasium in Berlin.

XIV. Chemie von Dr. R u d o lf  A re n d t, Professor an der offent- 
liclien Handelslehranstalt in Leipzig.

XV. Zeichnen von Dr. A d e lb e r t  M atth a e i, Professor an der 
Uniyersitat Kieł.

XVI. Gesang von Dr. Joh an n es P lew , Oberlehrer am Lyceum 
in Strassburg.

XVII. Turnen und Jugendspiele von Oberlehrer H erm ann 
W i c k e n h a g e n  in Rendsburg.

Band IV, 3. Abtlg. 
11 Bog. Geh. 3 J l 50 $

Band IV, 4. Abtlg. 
9'/2 Bog. Geh. 3 JL

Band IV, 5. Abtlg. 
i6 Bog. Geh. 1 JL 80 3>.

Band IV komplet. Preis geh. 14 JL 80 3):, in Halbfranz geb. 16 JL 80 3),
*) Ausser der B and- und A b te ilu n g sa u sg a b e  der „Didaktik und Methodik der einzelnen

Lelirfacher“ stehen v on  den e in z e ln e n  F a c h e m  auch folgende Sonderausgaben zur erfugung:
Z a n g e , D id a k tik  u n d  M eth od ik  d es  e v a n g e l i s c h e n  ł i e l i g i o n s u n t e r r i c h t s .  G eh . 5  J L  5 0  Ą. G eb . 6  J L  5 0  Ą. 
B r u n n e r , D id a k tik  u n d  M eth o d ik  d e r  k a t h o  l i s  c h e n  R e l i g i o n s l e h r e .  G eh . i  J i  2 0  Ą  
D e  t t w e i l e r , D id a k tik  u n d  M eth o d ik  d es  l a t e i n i s c h e n  U n te r r ic h ts .  G eh . 5  J L  5 0  Ą  
D e t t w e i l e r , D id a k tik  u n d  M eth od ik  d e s  g r i e c h i s c h e n  U n te r r ic h ts .  G eh . i  J L  8 0  Ą  
O s k a r  J a g e r , D id a k tik  u n d  M eth o d ik  d es  G e s c h i c h t s u n ł e r r i c h t s .  G eh . 3 J L
M i i n c h y  D id a k tik  u n d  M eth od ik  d es  f r a n i ó s i s  c h e n  U n te r r ic h ts .  2 *  u m g e a r b e i t e t e  u n d  v  e r  m e  I t r  t e  

A u f l a g e  1 9 0 2 . G eh . 4  J L ;  g eb . 5  J L
G l a u n i n g , D id a k tik  u n d  M eth od ik  d es  e n g l i s c h e n  U n ter r ic h ts . 2 i  u m g e a r b e i t e t e  u n d  r e m i e h r t e  

A u f l a g e  1 9 0 3 .  G eh . 2  J L  5 0  g e b . 3  J L  5 0  &
W e n d t , D id a k tik  u n d  M eth od ik  d es  d e u t s c h e n  U n ter r ic h ts . G eh . 3  J L  5 0  Ą.
S i m o n  u . K i e s s l i n g ,  D id a k tik  u n d  M eth od ik  d e s  U n te r r ic h ts  in  R e c h n e n , M a t h e m a t i k  u n d  P h y s i k .  

G eh . 4  J L  5 0  A
G u n t h e r  u . K i r c h h o f f ,  D id a k tik  u n d  M eth od ik  d es  U n ter r ic h ts  in  d e r  m a t h e m a t i s c h e n  G e o g r a p h i e  

u n d  in  d e r  E r d k u n d e .  G eh . 3  J L
L o e u > ,  D id a k tik  u n d  M eth o d ik  d es  U n ter r ic h ts  in  d e r  N a t u r b e s c h r e i b u n g .  G eh . 2  J L  2 0  Ą  
A r e n d t , D id a k tik  u n d  M eth od ik  d e s  U n te r r ic h ts  in  d e r  C h e m i e .  G eh . 1 J L  8 0  Ą  
M a t t h a e i , D id a k tik  u n a  M eth od ik  d es  Z e i c h e n u n t e r r i c h t s .  G eh . 2 J L  
P l e w ,  D id a k tik  u n d  M eth od ik  d es  G e s a n g u n t e r r i c h t s .  G eh . 1 J L  2 0  Ą  
W i c k e n h a g e n , D id a k tik  u n d  M eth od ik  d es  T u r n u n t e r r i c h t s .  G eh. 2 J l.










