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Y o rw o rt

Im vorliegenden Buche is t derYersuch gemacht worden, ein 
bisher noch unangebautes Gebiet f ilr  die wissenschaftliche 

Forschung zu gewinnen. Solche erste Schritte werden immer 
mehr ein Tasten nach dem Ziele ais ein endgultiges glattes 
Erreicben bedeuten kOnnen. So darf auch der W ert dieses Buches 
weniger in den allgemeinen Ergebnissen ais in  den methodo- 
logischen Anregungen gesucht werden.

Die Yorarbeiten, die in  Gestalt einiger w ertvoller Aufsatze 
iiber die Sckulklasse schon vorliegen, konnte der Yerfasser fu r 
seine besonderen Absichten kaum verwerten. Sie sind entweder 
einseitig soziologisch-padagogisch eingestellt, wie z. B. die Studie 
von Kruckenberg, die in  der Zeitschrift fu r padagogische Psycho
logie, Jahrgang 1924. S. 263 ff. veróffentlicht imd je tz t zum Buche 
„D ie Schulklassea (Quelle & Meyer) erweitert worden ist. Oder 
wenn sie das Problem von der psychologischen Seite her an- 
fassen, so reden sie doch Yon der Schulklasse im  allgemeinen, 
wie z. B. der Aufsatz von II. Hallm ann  im Jahrgang 1924 der 
„Arbeitsschule“ S. 60 ff.

Im  vorliegenden Buche soli nun der Gegenstand der Unter
suchung selber in Gestalt mehrerer aus der lebendigen W irklich- 
ke it gegriffener Schulklassen vor den Leser hingestellt werden. 
E r soli — yon der seelischen Seite her — die Individuen kennen 
lernen, aus denen sieli die uberindividuelle Klassengemeinschaft 
zusammensetzt, ih r Gemeinsamkeitsbewuhtsein und die Faktoren 
(Schule, Lehrer), die gestaltend auf sie einwirken. Aus der 
yergleichenden Betrachtung der Lebensaufierungen mehrerer 
solcher uberindividueller Gemeinschaftsgebilde werden sich dann 
Beziehungen allgemeiner A rt ergeben, die auf Gesetzmiifiigkeiten 
hinweisen.

Eine solche A rbeit kann fre ilich  nicht durchgefiihrt werden 
ohne solche w illige  und verstandnisvolle M itarbeit der Lehrer- 
schaft, wie sie der Yerfasser in  Lubeck gefunden hat. Dabei 
is t es ais besonders gunstiger Umstand anzusehen, dań die



V III Yorwort

Mehrzahl der Damen und Herrn, die sich dem Verfasser schon 
fu r die „Untersuchungen zur Psychologie des Lehrers“ (Quelle 
& Meyer 1925) zur Verfugung stellten, sich nun auch an den 
Untersuchungen zur Psychologie der Schulklasse beteiligten. 
Ih r lebhaftes Interesse fu r wissenschaftliche, insbesondere 
psychologische Fragen, ihre verstandnisvolle M itarbeit bei Auf- 
stellung und Durchprobung des Lubecker Beobachtungsbogens 
geben die Gewahr, dafi ihre Beobachtungen uber Schuler- 
individualitaten und uber die Lebensaufierungen ihrer Klasse 
zutreffend und wesentlich sind.

Dem Verfasser aber is t es ein Bedurfnis, ihnen auch an dieser 
Stelle seinen herzlichen Dank auszusprechen f iir  das hohe Mali 
von Arbeit, das sie so selbstlos im Interesse der Wissenschaft 
auf sich genommen haben. Und es is t sein inniger Wunsch, 
dafi es keine vergebliche A rbeit gewesen sein m8ge.

Liibeck, im  A p ril 1927 W. O. Dóriny
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E in le itu n g

1. Die Sdiulklasse ais Gemeinschaftsgebilde

W er Untersuchungen uber die Schulklasse anstellen w ill, 
der w ird  sich erst k la r daruber werden mussen, was 

f iir  eine eigenartige W irk lich ke it ilim  in  der Schulklasse gegen- 
iibersteht. Der mechanistisch Eingestellte w ird  fre ilich  in  ih r 
nur ein Aggregat sehen, das nichts anderes is t ais die Summę 
seiner Teile. E r w ird  glauben, die Auherungen der Klasse 
seien aus den Gegebenheiten der Individuen, die die Klasse 
bilden, restlos abzuleiten. Und so w ird  es fu r ihn das Problem 
der Schulklasse ais einer besonderen Wesenheit eigentlich gar 
n icht geben.

Ganz anders sieht die Sache vom Standpunkte derjenigen 
aus, die die W irk lichke it von Ganzheiten anerkennen, die mehr 
bedeuten ais blofi die Summę ibrer Teile. A uf dem Gebiete 
der Soziologie ware hier in erster L in ie  Tónnies zu nennen. 
In  seinem Buche „Gemeinschaft und Gesellschaft“ kennzeichnet 
er die Gemeinschaft ais „reales und organisches Leben“ , die 
Gesellschaft dagegen ais „ideelle und mechanische Bildung“ 
(S. 3). „Und dem is t es gemiib, dafs Gemeinschaft selber ais 
ein lebendiger Organismus, Gesellschaft ais ein mechanisches 
Aggregat imd A rte fakt verstanden werden soll“ (S. 4).

Welche Stellung nimmt mm die Schulklasse ein? Is t sie 
ein blofi mechanischer Zweckverband, der aus w illk iirlichen  
Beweggrunden hervorgegangen ist? Oder is t sie ein organisches 
Gemeinschaftsgebilde, eine Lebensgemeinschaft, die m it Not- 
wendigkeit aus naturgegebenen Griinden entspringt, nicht ais 
das Ergebnis eines „W illku rw illens“, sondern des „Wesen- 
w illens“ ? (Tonnies).

Wenn w ir bedenken, dafi ohne die H ineinbildung der Kinder 
in  die Kulturgemeinscliaft der Erwachsenen die menschliche, 
insbesondere die Yolksgemeinschaft iiberhaupt n icht bestehen
I )  0 r  i  n g . Psychologie der Schulklasse 1



2 Einleitung

konnte, so w ird  deutlich, dafi die Schule ais Bildungsein- 
richtung  von der Natur des Menschen ais eines geselligen 
Wesens m it Notwendigkeit gefordert wrird, dafi sie also ihrem 
Sinne nach eine echte Gemeinschaft bedeutet.

Damit is t aber zugleich auch die Schulklasse ais Gemein
schaft erkannt. Denn auch sie wachst aus innerer Notwendig
ke it hervor, insofern namlich die Bildungsarbeit an den ver- 
schiedenaltrigen oder verschieden begabten Gliedern der 
Schulgemeinschaft eine Einteilung in Gruppen notwendig macht. 
Betrachten w ir die Volksgemeinschaft aJs lebendigen Organis- 
mus, so mussen w ir die Schulgemeinde ais Organ desselben 
und die Schulklassen ais Unterorgane ansehen, wahrend die 
zu bildenden Kinder gewisserma&en die lebendigen Zellen des 
Ganzen sind.

Freilich haftet der Schulgemeinde und damit auch der Klassen
gemeinschaft manches Ktinstliche an, das n icht ais rein or
ganisches Leben begriffen werden kann. Sie stehen ais Ge
meinschaftsgebilde zweifellos nicht auf derselben Stufe wie 
die rein naturlichen Gemeinschaftsbildungen, z. B. der Familie 
und des Volkes. Sie sind eben nur ais notwendige Aus- 
strahlungen des W illens echter Gemeinschaftsgebilde zu ver- 
stehen. Ihre Yerw irklichung kann diesem W illen mehr oder 
weniger vollkommen entsprechen. Daher die mancherlei Un- 
vollkommenheiten, die w ir an der Schulgemeinde und auch an 
der Schulklasse erkennen; daher auch die Forderungen der 
Schulreformer, die letzten Endes dahin zieleń: „Macht aus der 
Schule und ihren Organen echte Gemeinschaftsgebilde."

Spranger unterscheidet in  seiner „Psychologie des Jugend- 
alters" S. 140 £f. vier Gesellschaftsformen: 1. Zweckverbandet 
die lediglich einem bestimmt abgegrenzten Zwecke dienen 
(Tbnnies nennt sie „Gesellschaften"). 2. Wertgemeinschaften, 
wenn die Verbindung ein ganzes W ertgebiet umfa&t (z. B. 
wissenschaftliche Vereinigungen). 3. Wesensgemeinschaflen, 
„wenn sie die Totalita t des persflnlichen Wertlebens ganz oder 
annahemd umfassen". 4. Blutsgemeinschaften, dereń G lieder 
durch instinktives Verbundenheitsbewufitsein zusammengefGhrt 
werden.

Es kann kein Zweifel sein, dafi die Schulklasse ihrem Sinne 
nach zu den Wesensgemeinschaften zu rechnen ist, da sie an
nahemd das ganze persOnliche W ertleben der Kinder umfa&t.
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W er diese Fragen vom pMosophisch • spekulativen Stand- 
punkte aus betrachten w ill, der findet lich tvo lle  Auskunft in  
der personalistischen Philosophie von W illiam  Stern, die ge
wisserma&en die systematische Zusammenfassung aller anti- 
mechanistischen Tendenzen unserer Zeit ist. Echte Ganzheiten, 
die selbsterhaltungs- und entfaltungsfahig sind, nennt Stern 
Personen. Fam ilie, Volk, Menschheit, also echte Gemein- 
schaften im  Sinne Tónnies’, sind Personen.

Aufier diesen echten Gemeinschaften g ib t es nach Stern 
auch personenahnliche (personoide), die ais Auswirkungen echter 
Personen anzusehen sind (vgl. Stern: Wertphilosophie S. 102 ff.). 
Dahin wurde die Schule und die Schulklasse zu rechnen sein. 
Ih r W ert hangt davon ab, wie vollkommen das Wesen der 
ausstrahlenden selbstwertigen personalen Gemeinschaft sich in  
dem personahnlichen Gebilde ve rw irk lich t hat. Yereinigungen, 
die sich zu bestimmten, einseitig abgegrenzten Zwecken zu- 
sammengetan haben (also Gesellschaften im Sinne von Tdnnies), 
sind blo&e mechanische Aggregate, sind Sachen und haben ais 
solche weder Selbstwert noch Strahlwert, sondem nur Dienst- 
wert.

Wenn also jemand etwa darauf hinweisen wollte, fda& die 
Schulklasse doch meistens ganz mechanisch nach au&eren 
Grunden (z. B. nach der Lage der elterlichen Wohnungen) zu- 
sammengesetzt w ird, da& es sich also n icht um eine natiirliche 
organische Gemeinschaft handeln kdnne, so mu&te darauf er- 
w idert werden: Diese A rt der Zusammensetzung is t allerdings 
eine bedauerliche jHemmung der Yerw irklichung einer natiir- 
lichen Gemeinschaft. Aber sie hebt den Gemeinschafts- 
charakter der Schulklasse n icht auf, w e il dieser ja  in  dem ge- 
meinschaftlichen Leben dieser Klasse begrundet liegt. Dieses 
gemeinscliaftliche Leben is t in  jeder Klasse vorhanden, es mag 
im  ubrigen durch die A rt der Zusammensetzung gefordert oder 
gehemmt werden.

W er diese Uberzeugung von dem Gemeinschaftscharakter 
der Schulklasse te ilt, der w ird  in  ih r also etwas anderes 
suchen ais nur die Summę der Individuen, die die Klasse 
bilden. E r sieht vielmehr in  ih r eine Ganzheit, die zu Aufie- 
rungen fahig ist, die sich aus den einzelnen Indm duen nicht 
restlos ableiten lassen. Diese Ganzheit is t an sich unanschau- 
lich. Anschaulich sind nim die sie zusammensetzenden Indm -

1*



4 Einleitung

duen. Sie is t also etwas Geheimnisvolles, das man nur an 
seinen W irkungen erkennt.

Und diese W irkungen sind nicht le icht zu fassen. Der Be- 
obachtende w ird  inuner wieder in  die Yersuchung fallen, sich 
an die anschaulichen Individuen zu halten, statt den wahren 
Gemeinschaftsaufierungen der unanschaulichen Ganzheit nach- 
zuspuren. Immer wieder wurde dem Yerfasser von seinen 
M itarbeitem  versichert, es sei aufierordentlich schwierig, sichere 
Beobachtungen uber solche echten Ganzheitserscheinungen zu 
machen.

2. Mógliche Wege der Untersuchung
Wenn w ir je tz t die Frage nach der zweckmahigsten Methode 

aufwerfen, so mu6 zunachst die Aufgabe ganz k la r heraus- 
gestellt werden: es soli eine Psychologie der] Schulklasse ge- 
boten werden, d. h. es soli untersucht werden, wie denn das 
Gemeinschaft sbewufstseiji und das ihm enisprechende Handeln 
der Klasse beschaffen is t; oder anders ausgedruckt: welche 
Bedingungen seelischer A rt dem Kinde in  Gestalt der Klassen
gemeinschaft gegenuberstehen. Psychologie des Schulkindes, 
Psychologie des Lehrers und Psychologie der Schulklasse 
machen also zusammen das Gebiet der pftdagogischen Psycho
logie aus.

Es soli sich liie r also um eine psychologische, n icht um eine 
soziologische Aufgabe handeln. Den Soziologen interessieren 
nur die Tatsachen der Vergesellschaftung. Dafi diese Tat- 
sachen zugleich seelische Yorgange bedeuten, geht ihn hOch- 
stens insofern an, ais er diese Vorgange braucht, um die 
Vergesellschaftungen zu beschreiben (vgl. Simmel, Soziologie
S. 24).

Den Psychologen interessieren an solchen Gemeinschafts- 
gebilden nun gerade diese seelischen Vorgange, und die Tat
sachen der Vergesellschaftung gehen ihn nur insofern an, ais 
sich in ihnen seelisches Leben niedergeschlagen bat oder an 
ihnen seelische W irkungen hervortreten. Oder im Sinne 
Sprangers ausgedruckt (Psychologie des Jugendalters S. 140): 
Der Soziologe betrachtet die Gesellschaft ais objektives Kultur- 
gebilde, d. h. eben ais Tatsache; der Psychologe betrachtet 
sie von den Erlebnissen und Verhaltungsweisen der In d iv i- 
duen aus, die die Gesellschaft bilden, d. h. eben psychologisch,
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oder genauer: sozialpsychologisch. Ihm  kommt es vor allen 
Dingen auf das YerbundenheitshenufAsein an, durch das sich 
die Glieder der Gesellschaft miteinander verbunden fiih len.

Um nim die Bedingungen seelischer A rt, die dem Kinde in 
Gestalt der Klassengemeinschaft gegenuberstehen, zu erfassen, 
konnte man zwei Wege versuchen: den deduktiven und den 
induktiven.

Der dedukłiv Yerfahrende wurde sich die Aufgabe stellen, 
aus letzten Begriffen imd Gesetzen das Wesensbild der Schule 
und der Schulklasse abzuleiten, etwa aus dem Bildungsbegriffe 
oder aus den soziologischen und massenpsychologischen Gesetzen. 
E r wurde dann zur Forderung von Einrichtungen kommen, die 
zu einer Idealklasse fuhren, in der ein ganz bestimmter objek- 
tive r und subjektiver Geist herrschen mufite, in  den das einzelne 
Kind so eingeflochten ware, dafi die hochstmOglichen wertvollen 
Bildungserfolge erzielt wurden.

So w ertvo ll solche normativ gewandte Untersuchungen nament- 
lich  unter dem Gesichtspunkte praktischer Schulreform sein 
konnten, so w iłrde uns dieser Weg sicher in  die Irre  fuhren. 
Abgesehen davon, dafi gerade diese letzten Begriffe und Gesetze 
noch lebhaft umstritten, also keineswegs geklart sind, so w iirde 
auf solchem Wege auch nie das w irkliche Leben der Klassen
gemeinschaft erfaht werden konnen. Die Psychologie is t und 
ble ibt eine Erfahrungswissenschaft imd kann nur auf induktivem 
Wege zu fruchtbaren Ergebnissen fuhren.

Diese induktite  Methode kann nun aber nach zwei Richtungen 
hin verfolgt werden: naturwissenschafłlich zergliedernd und 
geisteswissenschaftlich einfuhlend und zusammenschauend.

Es kOnnte jemand versuclien, durch psychologische Analyse, 
vie lle icht m it H ilfe  des Experiments, die seelischen Elemente 
blofizulegen, aus denen sich die Klassengemeinschaft zusammen- 
setzt, und dann von den Elementen aus die Gemeinschafts- 
erscheinungen zu erklaren. Dafi dieser Weg in unserm Falle 
n icht gangbar ist, wurde sclion oben ausgefulnt. Eine Ganzheit 
is t eben etwas anderes ais die Summę ihrer Elemente; sie is t 
mehr ais diese. Und dieses Mehr -ist m it den M itte ln der 
Analyse nicht zu erfassen.

H ier h ilft nur die einfuhlende, zusammenscliauende Methode 
der geisteswissenschaftlichen Psychologie. Nur sie ftth rt zum 
Verstehen der Ganzheit selbst und der Beziehungen zwischen
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ih r und ihren Gliedem. A uf solches Yerstehen also mu6 unsre 
Untersuchung gerichtet sein: n icht ableiten oder erklaren laht 
sich die Klassengemeinschaft aus den Individuen, sondem ver- 
stehen la fit sich die Besonderheit dieses Gemeinschaftsgebildes 
aus der Besonderheit seiner es konstituierenden Glieder.

W er also Lebensaufierungen der Schulklasse ais Ganzheit 
yerstehen w ill, der mufi zu in tu itiver Wesensschau befahigt sein 
und mu6 sie bewahren nicht nur der Gemeinschaft gegeniiber, 
sondem auch gegenuber ihren Gliedem. Denn auch diese, d. h. 
die Kinder, sind Ganzheiten, die nur durch E infulilung in tu itiy  
yerstanden werden kOnnen.

Freilich werden sich auch bei unserer Aufgabe beide Methoden 
yerbinden lassen: durch einfiihlendes Yerstehen werden die 
Ganzheiten, d. h. die Umrisse des Wesensbildes erfaht. Durch 
eindringende Analyse w ird dieses U m rifib ild m it Einzelzugen 
angefullt. Freie (zusammenschauende) imd systematisch ge- 
bundene (zergliedemde) Charakteristik schliefien sich nicht aus, 
sondem erganzen sich.

Aus welchen Faktoren soli nun die Besonderheit der Klassen
gemeinschaft psychologisch yerstanden werden? Um hierauf 
antworten zu kbnnen, mussen w ir die besondere Gesellschafts- 
struktur der Schulklasse noch einmal naher betrachten.

W ir haben oben festgestellt: Die Schulklasse is t den Gemein- 
schaften im Sinne von Tónnies zuzurechnen, genauer gesehen: 
den Wesensgemeinschaften im  Sinne von Spranger, und zwar 
den personahnlichen Gemeinschaften im=Sinne von Stem.

Durch zwei Momente unterscheidet sich nun die Schulklasse 
von Gemeinschaftsgebilden khnlicher A rt: 1. Sie setzt sich zu- 
sammen aus Unerwachsenen, die von einem oder mehreren 
Erwachsenen gefuhrt werden. 2. Sie is t ais Organ eingegliedert 
in  einen Schulorganismus. Der Lehrer, die Schule und die 
K inder sind also die drei Faktoren, die gestaltend auf das 
Gemeinschaftsganze einwirken. Sollen also die Lebens&ufie- 
rungen der Klassengemeinschaft rich tig  yerstanden werden, so 
mussen zunachst diese Faktoren in  ihrer psychologisch en Be
deutung fiir'd ie  Klassengemeinschaft rich tig  yerstanden werden, 
d. h. eine Psychologie der Schulklasse, die induktiy verfahren 
w ill, mufi zunachst mbglichst eingehend den Lehrer, die Schule 
und die Kinder zu charakterisieren yersuchen. Dann w ird sie
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moglichst k la r und deutlich die Gemeinschaftsaufierungen zu 
erfassen und zuletzt die Beziehungen zwischen Ganzen und 
Gliedern moglichst deutlich zum Verstandnis zu bringen suchen.

3. Ziel und W eg der vorliegenden Untersuchung
Den zuletzt beschriebenen Weg w ill die vorliegende Unter- 

suchung gehen. Sie w ill also in  die lebendige W irk lichke it 
hineinfiihren, w ill vor dem Leser das B ild  einer Anzahl w irk- 
licher Schulklassen zeichnen, um durch vergleichende Betrach- 
tung zu allgemeiner Erkenntnis aufzusteigen.

Dazu war notig eine Arbeitsgemeinschaft von Lehrern und 
Lehrerinnen, die bereit und fahig waren, ein solches B ild  ihrer 
Klasse zu entwerfen. W er einen Begriff davon hat, w ieviel 
unverdrossener F leifi, w ieviel Geduld und Selbstlosigkeit dazu 
gehOrt, um eine solche A rbeit durch zwei Halbjahre hindurch 
zu fuhren, der w ird  es fu r einen besonderen Glucksumstand 
ansehen, dafi sich in  Lubeck ein Kreis solcher Persónlichkeiten 
zusammenfand. Er w ird  auch n icht fragen, nach welchen 
Gesichtspunkten denn die M itglieder der Arbeitsgemeinschaft 
ausgewahlt worden seien. Auslesend w irk t hier vor allem der 
beruflich und wissenschaftlich gerichtete Idealismus der M it
glieder selbst und das Bewufitsein, der Aufgabe Neigung und 
Fahigkeit entgegenzubringen.

Es wurde schon im Yorwort darauf hingewiesen, dab bis auf 
drei M itglieder alle andern sich schon an den Untersuchungen 
zur Psychologie des Lehrers bete ilig t hatten. Das bedeutet fur 
unsere Aufgabe einen grofśen Gewinn. Da ja  der Lehrer ais 
ein ungemein bedeutsamer Faktor, der den Gemeinschafts- 
charakter der Schulklasse m itbestimmt, erkannt worden ist, so 
mufi in  einer empirisch-induktiv verfahrenden Psychologie der 
Schulklasse gro&es Gewicht auf eine moglichst umfassende 
Charakteristik des Klassenlehrers gelegt werden.

Die meisten der Teilnehmer sind nun aber in  dem Buche 
„Psychologie des Lehrers" nach den verschiedensten Seiten hin 
charakterisiert worden. W ir konnen also aus den dort gebotenen 
Angaben sicherlich wichtige Schlusse ziehen auf die W irkung, 
die die betreffende Lehrerpersónlichkeit auf ihre Klasse aus- 
iib t. Wenn also die Psychologie des Lehrers erhellend, er- 
ganzend und vertiefend e inw irkt auf die Psychologie der Schul-
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klasse, so w irk t anderseits diese letztere wiederum erhellend und 
erganzend auf die erstere zuriick, indem sie ja  genaue Angaben 
zu machen sucht uber die Beziehungen des Lehrers zu seiner 
Klasse. Und beide wirken befruchtend auf die Psychologie 
des Kindes zuruck und umgekehrt, was eben darauf hindeutet, 
dań diese drei Disziplinen das einheitliche Gebiet der 
padagogischen Psychologie umschliefien.

Von Bedeutung fu r die vorliegende Untersuchung war natiir- 
lich  auch die Frage, was fu r Klassen denn psychographisch 
aufgenommen werden sollten.

Ausgeschlossen wurden von vomherein die hoheren Schulen. 
Denn hier bringt es das Fachlehrersystem m it sich, dafi der 
Lehrer, selbst der Klassenlehrer, seine Schuler meist nur ein- 
seitig kennen lem t, dah eine umfassende Charakteristik also 
aufierordentlich schwierig ist. Dazu kommt ais erschwerendes 
Moment die Tatsache hinzu, dafi die einzelne Klasse unter so 
verschiedenartigen Lehrereinflussen steht, dafi der A nte il des 
einzelnen Lehrers an der Besonderheit der Gemeinschafts- 
erscheinungen kaum rich tig  herausgefunden werden kann. Wenn 
trotzdem eine Mittelschulklasse m it untersucht worden ist, so 
hat das seinen Grund in  den besonders gunstigen Yerhaltnissen. 
H ier standen namlich die Kinder unter dem einseitig uber- 
wiegenden E influfi des Klassenlehrers, der den H auptteil des 
Unterrichts bestritt.

Im  ubrigen haben w ir uns an Volksschulklassen gehalten. 
Das hat zwar den Nachteil, dafi die Gemeinschaftserscheinungen 
nicht so deutlich ausgepragt auftreten wie in  den oberen Klassen 
hóherer Schulen, der aber eben aufgewogen w ird  durch den 
Vorteil, dafi sie hier reiner in ihren Beziehungen zum Lehrer 
erfafit werden kSnnen.

Es mu6 ais ein gluckliches Zusammentreffen gewertet werden, 
dafi in  der Arbeitsgemeinschaft fast samtliche Klassenstufen 
durch ihre Leite r vertreten waren. W ir hatten also die Mbglich- 
keit, die Klassen der Acht- bis Dreizehnjahrigen psychographisch 
aufzunehmen. Dadurch werden Hinweise darauf móglich, wie 
sich m it dem A lte r das Klassenleben verandert. Interessant 
war — um das schon an dieser Stelle vorauszunelimen — die 
G eteiltheit der Ansichten der M itglieder der Arbeitsgemeinschaft 
daruber, ob sich m it zunehmenden Jahren das Gemeinschafts- 
leben der Klasse starker differenziert oder einheitlicher zu-
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sammenfaM, was offenbar darauf hindeutet, dafi beides zugleich 
e in tritt.

W ichtig schien auch, dab beide Geschlechter beriicksichtigt 
wurden. Und da mub es wieder ais recht gunstig beurteilt 
werden, dafi auf fast allen Klassenstufen Knaben und Madchen 
vertreten waren, te ils in  getrennten Klassen, teils in  derselben 
Klasse vereinigt.

Dań sich auch die Gelegenheit bot, eine Klasse von schwer- 
erziehbaren Kindern zu untersuchen, wurde m it Freuden be- 
grufit.

4. Verfahren im allgemeinen
Es galt also fu r jede Klasse ein umfassendes B ild  zu zeichnen, 

das folgende Teile enthalt: 1. Charakteristik des Lehrers.
2. Charakteristik der Schule. 3. Charakteristik der Kinder.
4. Charakteristik der Klassengemeinschaft. Fur jeden der vier 
Punkte wurden nun den M itgliedern der Arbeitsgemeinschaft 
vom Yerfasser Anweisungen zur Beobachtung und Untersuchung 
gegeben.

1. Yon den M itgliedern, die n icht schon in  dem Buche iiber 
„Psychologie des Lehrers“ charakterisiert sind, wurden Selbst- 
beurteilungen erbeten. Auch den ubrigen wurde es freigestellt, 
solche Selbstcharakterisierungen einzureichen, fa lls sie glaubten, 
dah die im  Lehrerbuche gegebenen noch irgendwie erganzt 
werden kónnten.

2. Um die W irkungen zu erfassen, die von der Schule ais 
Ganzes auf die Kinder einer Klasse ausgeubt worden waren, 
wurden die M itglieder gebeten, uber folgendes auf Grund ein- 
gehender Beobachtungen zu berichten: a) uber das Kollegium; 
b) uber den Leiter; c) uber die Eltem schaft im  allgemeinen; 
d) iiber das Schulhaus, seine Lage und Beschaifenheit; e) iiber 
sonstige belangvolle Momente.

Da6 hier im allgemeinen nur wenig Angaben einliefen, hat 
seine guten Griinde. Es druckt sich darin vor allem die Tat- 
sache aus, dah die Schule ais Ganzes noch gar n icht geniigend 
in die Erscheinung tr itt. Waren unsere Schulen echte Ge- 
meinschaftsschulen, dann wurde sich der einheitliche Geist, 
der einheitliche W ille  iibera ll gestaltend geltend machen, und 
jeder Lelrrer wurde sich immer imd vor allem ais Glied des 
Ganzen fuhlen konnen.
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Dazu kommt noch die begreifliche Scheu, die Kollegen und 
den Leiter irgendwie zu kritisieren, die auch dadurch nicht 
uberwunden wurde, dah alle Angaben anonym unter einer 
Kennziffer eingereicht wurden.

3. Sehr grofees Gewicht wurde auf eine eindringende und 
umfassende Charakteristik der Kinder gelegt. Und zwar wurde 
verlangt a) eine Charakteristik durch den Lehrer; b) eine durch 
den Lehrer veranlafite indirekte Selbstcharakteristik der Kinder.

a) Der Lehrer wurde gebeten eine freie Charakteristik jedes 
einzelnen Kindes zu geben, in  der aber moglichst auch die Be
ziehungen zu seiner Herkunft (Familie, Stand des Yaters, be- 
sondere Yerhaltnisse) enthalten sein sollten. Es wurde ihm 
freigestellt, ob er auch noch eine gebundene Charakteristik 
nach dem Leitfaden des Lubecker Beobachtungsbogens liefem  
wollte.

b) Zur indirekten Selbstcharakteristik der Kinder wurden 
erbeten:

1. Die Photographie jedes Kindes (am zweckmafiigsten durch 
ein Klassenbild). Von allen untersuchten Klassen sind solche 
B ilder eingelaufen, die zweifellos zur Charakteristik der Kinder 
recht viel beitragen. Sie sollten eigentlich im vorliegenden 
Buche m it veroffentlicht werden. Da aber innerhalb der 
Arbeitsgemeinschaft Bedenken geaufiert wurden, ob m it einem 
solchen Verfahren, das ja  unter Umstanden zur offentlichen 
Kenntlichmachung der charakterisierten Kinder fuhren konnte, 
n icht in  das persónliche Recht der Kinder eingegriffen wurde, 
so is t von einer Veró£fentlichung der B ilder abgesehen worden.

2. Zeichnungen uber ein bestimmtes Thema (vorgelesenes 
Marchen usw.). Auch diese Zeichnungen sind ungemein charakte- 
ristisch fur gewisse Kinder. Um aber den Umfang des Buches 
n icht zu sehr anscliwellen zu lassen, sollen auch sie nicht ver- 
offentlicht werden.

3. Eine Schriftprobe jedes einzelnen Kindes. H ier zeigten 
sich f iir  uns, die w ir nicht durchgebildete Graphologen sind, 
so wenig charakteristische Unterschiede, da& eine Veróffent- 
lichung wenig Zweck zu haben scheint.

4. Die Beanłworłung der folgenden Fragen:
1. Was w ills t du werden und warum?j
2. Welche Person is t dein Vorbild und warinn?

(Welcher Person strebst du nach und warum?)
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3. Welches Unterrichtsfach hast du am liebsten und warum?
4. Was tust du am liebsten aufierhalb der Schule und 

warum?
5. Was liest du am liebsten und warum?

Dafi sich aus den Antworten auf diese Fragen v ie l fu r die 
Wesensart eines Kindes erschliefien la fit, leuchtet ein.

Ganz abgesehen davon, dafi die auf diesem Wege gewonnenen 
Kindercharakteristiken fu r das Yerstehen des Gemeinschafts- 
lebens unbedingt n5tig sind, so stellen sie auch unabhangig 
davon ein wichtiges M ateriał fu r die Psychologie des Schul- 
kindes dar, z. B. fu r die Frage nach den Kindertypen.

5. Am wichtigsten und schwierigsten war mm die Aufgabe, 
auf Grund sorgfaltiger und gesicherter Beobachtungen Angaben 
iiber das Gemeinschaftsleben der Klasse zu machen. H ie r lag 
die Gefahr nahe, dafi der Beobachter von einer vorgefafiten 
Meinung, z. B. von der Yorstellung eines bestimmten sozio- 
logischen oder massenpsychologischen Gesetzes ausging und 
dann die W irk lichke it unbewufit in  der Farbung und Richtung 
dieses Gesetzes sab.

Der Yerfasser bat deshalb angstlich vermieden, irgend welche 
allgemeine Gesetze an die Arbeitsgemeinschaft heranzubringen. 
E r hat sogar — wie er glaubt: m it Erfolg — versucht, den 
M itgliedern den geheimen Gang der Untersuchimg, wie er im 
Inhaltsverzeichnis aufgedeckt ist, zu verbergen. E r hat ihnen 
in  jeder Sitzung Gesichtspunkte und Zielpunkte fu r die unbe- 
fangene Beobachtung des Gemeinschaftslebens gegeben. Sie 
seien hier, im  planmafiigen Zusammenhang, kurz angefiihrt:

1. Um uber die innere S truktu r der Klassengemeinschaft 
Aufschlufi zu gewinnen, wurden die M itglieder gebeten, z. B. 
uber folgende Punkte Beobachtungen zu sammeln: Gruppen- 
bildungen in  der Klasse, die Motive zu solchen Bildungen, die 
W irkung der Gruppe auf ihre Glieder, die W irkung der Gruppe 
auf die Gemeinschaft, Fuhrertum in der Klasse, Typen der 
fiihrenden Kinder, Typen der sich unterordnenden Kinder, die 
Gemeinschaft fórdemde bzw. zersetzende Erscheinungen, Motive 
und Anlasse dazu (z. B. W irkung der Zensuren auf die Gemein
schaft) usw.

2. Um den Geist der Klassengemeinschaft zu erfassen, wurden 
die M itglieder um Beobachtungen uber folgende Punkte gebeten: 
Klassensitte, Klassenmoral, Rechtsgefuhl der Klasse, den Ton
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angebende Kinder, W irkung dieses objektiven Geistes (Recht, 
Sitte, Morał) auf die subjektiven Oberzeugungen, gemeinsame 
GefOhle (M itleid, Mitfreude, Schadenfreude, Verantwortlich- 
keitsgefuhl usw.), gemeinsames Streben (Solidaritatserschei- 
nungen, Neigung zu besonderen Fachem usw.), Nachahmungs- 
erscheinungen, Suggestion, den Klassengeist zersetzende Er- 
scheinungen usw.

3. Um Gemeinschaftsbetdtigungen zu erfassen, wurden die 
M itglieder gebeten, Beobachtungen zu sammeln uber: gemein
same geistige Betatigung (beim Unterricht, beim Lemen), ge
meinsame prakłische Betatigung (beim Spielen, auf AusflOgen, 
bei Schulfeiem, bei besonderen Klassenanlassen z. B. Sterbe- 
fa ll usw.)

Die M itglieder wurden gebeten, den Verlauf einer Unterrichts- 
stunde zu notieren, um solche Gemeinschaftsbetatigung lebendig 
zu erfassen.

4. Um Schiilertypen zu erkennen, wurden die M itglieder ge
beten, uber Kinder besonders zu berichten, die in der Klasse 
irgendwie auffallen (Einzelganger, Klassenkasper, Kinder, die 
gehanselt werden, Kinder, die gemieden werden, F iihrer usw.).

5. Um das Verhdltnis des einzelnen zur Gemeinschaft heraus- 
zufinden, wurden die M itglieder gebeten z. B. uber folgende 
Punkte Beobachtungen zu sammeln: W ie zeigt sich das Kind 
aufierhalb des Klassenverbandes (z. B. U rte il der E ltern uber 
ih r Kind)? W ie andert sich die Leistung des Kindes, wenn 
es allein, oder wenn es im Klassenverbande arbeitet? W ie 
erlebt das Kind den Klassenverband? usw.

Um uber den ersten Punkt Angaben machen zu kónnen, 
wurden die M itglieder gebeten, sich nach MOglichkeit m it den 
E ltem  der Kinder in  Yerbindung zu setzen und sie zu befragen. 
F fir die Beantwortung der zweiten Frage wurde aufier gelegent- 
licher Beobachtung auch folgendes Experiment vorgeschlagen: 
Der Lehrer s te llt den Kindem eine Aufgabe, die sie erst allein 
und dann m it der Klasse gemeinsam Ibsen sollen. Die Aufgabe 
lautete: Ein Dorfjunge soli fu r seine M utter, die sehr krank 
ist, recht schnell aus der nahen Stadt Medizin holen. A is er 
d icht vor der Stadt ist, mufi er Ober einen Steg gehen, der 
uber einen Bach fuhrt. Dort fa llt er der Lange nach ins Wasser. 
Da der Bach aber gar nicht tie f ist. kommt er schnell wieder 
ans Ufer. Was soli er nun tun?
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Diese Aufgabe sollten die Kinder erst schriftlich jedes fur 
sich lósen. Der Lehrer sollte die Antworten einsammeln und 
dann die Klasse zur gemeinsamen LOsung auffordern. E r sollte 
dann die Kinder notieren, die fu r die einzelnen Lósungsversuche 
stimmten.

Ein Yergleich der fruheren Lósungen m it den in der Ge
meinschaft gewShlten versprach einigen Aufschlufi iiber das 
Yerhaltnis der Leistungen der Kinder innerhalb oder aufierhalb 
der Gemeinschaft.

Um iiber die d ritte  Frage Auskunf geben zu kónnen, waren 
die M itglieder gebeten worden aufier gelegentlichen Beobach
tungen auch den Inha lt eines kleinen Aufsatzes zu yerwerten, 
den die K inder schreiben sollten uber das Thema: „E in Klassen- 
erlebnis". W eiterhin waren den Kindern im  Zusammenliang 
m it den schon oben genannten fun f Fragen, die zur Selbst
charakteristik dienen sollten, noch die Fragen vorgelegt worden: 
1. W er aus der Klasse is t dein bester Freund? Und warum 
hast du ihn so gem? 2. Wenn einer aus der Klasse euer 
Lehrer oder Fu lirer sein sollte, wem mochtest du am liebsten 
gehorchen und warum? Und wem an zweiter Stelle und 
warum? Und wem an d ritte r Stelle und warum? — Die Ant- 
worten, so hofften w ir, wurden uns Auskunft daruber geben, 
wie sich die Klassengemeinschaft im  Kopfe der Kinder spiegelt.

6. Um uber die Bedeutung des Klassenbestandes fu r die 
Klassengemeinschaft Aufschlufi zu erhalten, waren die M it
glieder gebeten worden Beobachtungen zu sammeln iiber die 
Veriinderungen am Gemeinschaftsleben, die durch Fehlen oder 
Hinzukommen von Kindern bew irkt worden waren.

7. Uber die Beziehungen zwischen Lehrer und Klassen- 
rerband sollten die Antworten auf folgende Fragen aufklaren: 
Welche A rt von Ein w irkung auf die Klasse is t am wirksamsten? 
W ie Sndert sich das Yerhalten der Klasse gegeniiber ver- 
schiedenen Lehrerpersbnlichkeiten? W ie w ird  der Lehrer selbst 
durch die Klasse beeinflufit?

Es war naturlich nicht zu erwarten, dafi jedes M itglied zu 
jedem Punkte ausgiebige und gesicherte Beobachtungen wurde 
machen konnen. N icht jedem bot sich die passende Gelegen- 
heit dazu, nicht jedes hatte dazu die erforderliclie Zeit. Immer- 
hin is t ein betrSchtliches Mafi von Erfahrang gesammelt worden.
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So w ertvoll es nun auch ware, wenn das von den M itgliedern 
gebotene Quellenmaterial in a ller Ausfuhrlichkeit erst vor 
den Leser hingestellt werden kónnte, ehe daraus allgemeine 
Schlusse gezogen werden, so verbieten dies doch technische 
und w irtschaftliche Grunde. Es soli deshalb in der Weise 
verfahren werden, dab das ausfuhrliche Lebensbild einer 
Klasse — nur wenig gekurzt — vorangeschickt w ird, wahrend 
von den ubrigen neun Klassen nur ganz kurze Skizzen geboten 
werden. Sie erhalten ih r volles Leben erst in den dann 
folgenden Abschnitten, in  denen die fu r diese Klassen be- 
sonders charakteristischen Erfahrungen eingestreut werden, 
so dafi nachtraglich auch ih r B ild  sich runden und m it Einzel- 
zugen fiillen  w ird.

Es war fu r den Verfasser nicht le icht sich zu entscheiden, 
welche Klasse er herausgreifen und voranschicken sollte. Denn 
jedes der von den M itgliedern gebotenen B ilder ihrer Klasse 
hatte seinen besonderen Reiz. Er wahlte schliefilich die ge- 
mischte Klasse der Achtjahrigen, w eil sie infolge ihrer mafiigeren 
GrO&e der Lehrerin die M óglichkeit bot, die einzelnen Kinder 
recht genau kennen zu lemen und das Leben der Gemein
schaft recht gut zu beobachten. Sie steht in  der Reihe der 
zehn Klassen an d ritte r Stelle, soli deshalb abkurzend m it 
K I 3 und ihre Lehrerin m it Ln 3 bezeichnet werden. Die 
Kinder werden m it K 1 (Knabe 1) bzw. M 1 (Madchen 1) usw. 
bezeichnet. H inter der AbkOrzung fu r den Lehrer bzw. die 
Lehrerin der einzelnen Klassen soli in Klammem die Nummer 
angegeben werden, unter der die betreffende Lehrperson im 
Lehrerbuche (Psychologie des Lehrers) charakterisiert worden 
ist. So wurde z. B. L  7 (6) bedeuten den Lehrer der an
7. Stelle behandelten Klasse, der im Lehrerbuche die Deck- 
ziffer 6 tragt.



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

Das L e b e n sb ild  e in e r Schulklasse

1. Charakteristik der Lehrerin Ln 3 (9)

Ais beherrschende Lebensform in  ihrer geistigen S truktur 
g ib t Ln 3 im Lehrerbuche die ókonomische an, „die politische 
t r it t  am meisten zuruck" (S. 14). W ie sie das yerstanden 
wissen w ill, zeigt sie in  ihrer freien Selbstbeurteilung, die 
folgendermahen lautet (21):

„A rbe it g ilt m ir ais hochste Lebensaufgabe.
Vieles schaffen m it der grOfitmóglichsten Zeit-, K raft- und 

Materialerspamis.
Die A rbeit muh geistigen und sittlichen W ert haben, da- 

neben auch schon wirken.
Alles, was ich tue, mu£ jede sittliche P riifung bestehen 

konnen.
W ahrheit und Ehrlichkeit stehen m ir von den sittlichen 

Tugenden am hbchsten.
Kann nie etwas yerschweigen, selbst, wenn es zu meinem 

Yorte il ware, stohe deswegen m it meinen Ansichten auch oft 
zusammen. E in Yerschweigen aber erscheint m ir ais Unauf- 
richtigkeit.

Kann m ir nie eine Methode mechanisch aneignen, mufi sie 
aus m ir selbst erringen, das andere erscheint m ir unehrlich. Aus 
demselben Grunde kann ich m ir auch nie von andern meine 
Arbeiten anfertigen lassen oder es ihnen nachmaclien.

Halte andere auch fu r wahr und ehrlich, hat m ir aber schon 
oft bittere Erfahrungen gezeitigt.

Prufe auch n icht genugend die Charaktere, denen ich Ge- 
falligkeiten erweise.

Lasse mich mehr von meinem Gefuhl ais vom Yerstand leiten.



16 Das Lebensbild einer Schulklasse

Handle schnell, ohne vie l H in- und Heruberlegung. Bin 
nicht le icht zum Bereuen geneigt.

Kann leicht die Handlungsweise anderer verstehen, vergesse 
deswegen auch le icht zugefugte KrSnkungen, und bin uber- 
haupt n icht le icht beleidigt.

Versuche nicht durch Aufierlichkeiten auf andere zu wirken, 
sondem uberlasse das, soweit es von selbst geschieht, meiner 
Personlichkeit und meinem Tun.

Von meinen m ir unterstellten Kindern dulde ich keine Un- 
wahrheit und U nehrlichkeit; durch das Erwecken des Interesses 
suche ich sie ftir das Schaffen zu gewinnen."

Zur naheren Charakteristik von Ln 3 mOgen noch die folgen- 
den Angaben dienen:

Zur W ahl des Lehrerinberufes haben sie bestimmt: Der 
Wunsch der E ltem ; dazu der eigene Wunsch (S. 50).

A uf die Frage, ob die Erwartungen, die sie ihrer Berufs- 
ta tigke it entgegengebracht hat, sich e rfu llt haben, antwortet 
sie: „Ja, wenn ich den giinstigen Erfolg meines W irkens sehe. 
Nein, wenn ich sohe, wie wenig Positives b le ib t“ (S. 52).

Das hochste Ziel ih rer Tatigkeit sieht sie darin, „die Kinder 
zu sittlichen, selbstandigen, selbsttatigen Menschen zu erzielien. 
Wissen is t nur M itte l zum Zweck“ (S. 53).

Unter Bildung yersteht sie: „Takt, M itgefuhl, Verstandnis 
fu r den Mitmenschen, H ilfsbereitschaft, Duldsamkeit, s ittlich  
reinen Lebenswandel. Wissen erst in  zweiter L in ie “ (S. 54).

Yom Lehrer verlangt sie: „W ahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Ge- 
rechtigkeit, Menschenfreundlichkeit, Selbstiindigkeit, Selbstt&tig- 
keit, logisches Denken, W illensstarke, ziemlich gutes Gedacht- 
nis, Aufnahmefahigkeit" (S. 58).

Sie unterrichtet am liebsten in  „Deutsch, Rechnen und 
Realien, w eil ich da Positives aufweisen und die Kinder zur 
Denkt&tigkeit erziehen kann“ (S. 59).

Sie unterrichtet nicht gem in Schreiben und Zeichnen, „w eil 
es meistens mechanische A rbeit is t“ (S. 60).

In  Realien unterrichtet sie die Knaben lieber ais die Madchen, 
„w e il die ersteren scharfer denken“ (S. 62).

Sie hat „Interesse fu r das praktische, w irtschaftliche Leben 
und fu r den Fortschritt auf praktischen und wissenschaftlichen 
Gebieten“ .
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2. Charakteristik der Schule
Uber ihre Schule maclit Ln 3 folgende Angaben:
„Unsere Schule lieg t in  einer Yorstadt Ltibecks. Die E ltern 

der Kinder sind zum grofien Te il A rbeiter und kleine, meist 
in  grofieren Betrieben beschaftigte Handwerker. Der Ton der 
Strafie is t durchweg laut, yielfach roh und grob, haufig spielen 
sich grttfiere Prugeleien auf der Strafie zwischen den Kindern 
ab. Bei aller G roblieit herrscht aber doch wieder auch manche 
G utm iitigkeit. Und dabei sind die Kinder zu packen, um von 
ihnen manches zu erreichen, was sonst vie lle icht ungeweckt 
bliebe. Unsere Kinder kennen wenig H oflichkeit, Bescheiden- 
heit und Zuyorkommenheit. Sie mussen oft wieder daran er- 
innert werden. Am besten geht es m it Scherz. Strenge, Avie 
sie fruher herrschte, macht sie stórrischer und verstockter. 
Sie fuh rt vie l haufiger zu emsten Zusammenstoisen. Unser 
Leite r is t sehr m ild und nachsichtig, sucht stets m it Gute auf 
die Kinder zu wirken, sucht aber auch manche grobe Unge- 
zogenheit zu entschuldigen imd kbnnte nach meiner Ansicht 
zuweilen etwas scharfer auftreten. Unser Kollegium steht m it 
geringer Ausnahme auf dem Boden der neuen Erziehung, die 
ein Recht des Kindes anerkennt.“

3. Die Charakteristik der Kinder
Ln 3 y e rtritt ais Beobachterin den objektiven, analytischen 

Typ, der auch die Fehlerąuellen in  Betracht zieht (S. 137). 
Sie g ilt im  U rte il der Arbeitsgemeinschaft ais besonders be- 
fahigt zu erschOpfender, treffender Charakterisierung (vgl. auch 
das Lehrerbuch S. 97).

K 1: Da komme ich gleich zu dem Jungen, der m ir am 
unsympathischsten ist, und doch hat er sich im Laufe der 
Schulzeit, wenigstens in  der Schule, zu seinem Y orte il ge- 
andert und sich den andereu angepaM. Die langsame Ver- 
iinderung hat sich jedenfalls durch mein Berufen und mehr 
sicher durch die Yorhaltungen der M itschuler gebildet. Es 
war ein unmanierlicher Kerl. Hande stets in  den Taschen, 
rucksichtslos andere beiseite geschuppst, beide Backen beim 
Essen vollgepfropft, dann gesprochen, den Kopf in  beide 
Hande gestutzt, stets herumgeflegelt, wie ein junger Hund m it
D 6 r  i n g , Psychologie der Schulklasse ^  (g  2
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jedem angebandelt, gęsto fien, geschlagen, geneckt, nachgerufen, 
aus dem H interha lt uberfallen, dann aber feige, alles leugnend, 
Arbeiten von E ltern anfertigen lassen, er und die Eltern es 
leugnend. Es is t ein grofier, kraftiger, unbeholfener, vier- 
schrOtiger, ungeschickter, tappiger, feiger Kerl. Hauptsache 
is t Essen und Trinken, E ltern pfropfen ihm recht vie l und 
Gutes ein, so vie l er nur immer mag und fassen kann. Das 
grofite Fruhstuckspaket hat er. Erzahlen tu t er am liebsten 
von dem, was er if it  und trin k t. Zuerst sah er meistens stets 
schmierig aus, neues und sauberes Zeug war bald wieder zer- 
rissen, vor allem aber wieder schón fe ttig  glanzend. Den Ge- 
brauch des Taschentuches kannte er nicht. Sein Vater is t 
Arbeiter an der Gasanstalt, er besitzt einen 15jahrigen und 
einen halbjahrigen Bruder. Beide E ltern machen auch einen 
ungehobelten Eindruck und schrecken, um ih r liebes Sohnchen 
zu sc.hOtzen, vor Unwahrheiten nicht zuruck. Die Erziehung, 
die der Jungę zu Hause geniefit, mufi mustergultig sein. Dieser 
8jahrige Jungę belegt seine M utter m it dem T ite l „W ie f“ imd 
noch schlechteren, wenn er dann Strafe haben soli, sagt er, 
sein Vater stunde ihm doch bei. Beim Essen soli er o ft m it 
beiden Handen in die Schussel greifen, und m it solchen Handen 
dann Tisch und Stuhle, sein Zeug und sich selbst beruhren. 
Was wurde aus solchen Kindern, wenn die nicht durch die 
Erziehung der Schule gingen! W ie ganz anders is t er schon 
geworden, wenn ich ihn je tzt m it seinem Benehmen der ersten 
Schulzeit vergleiche. Er sitzt ordentlich, hat die Hande aufier
halb der Taschen, if it  besser, la fit seine M itschuler mehr un- 
behelligt, verlegt die Handeleien mehr auf den Schulweg, 
kommt dann aber auch nicht dam it durch und le rn t hoffentlich 
noch einmal, seine Mitmenschen ungeschoren zu lassen. Sein 
Gesicht is t kantig, grób, macht einen dummen Eindruck, Augen 
n icht klar, ausdruckslos. Emplinden stumpf. Interesse besser 
ais erwartet. Er hat aber gleich seinen Platz bei m ir erhalten, 
so dafi ich ihn immer beobachten und heranziehen kann. Seine 
Leistungen sind gut m ittelm fifiig. Auf Schularbeiten halten 
auch die E ltern; so schreibt er zu Hause meistens so, dafi er 
eine 1 darunter erhalt. Ware der Jungę in einer grofien Klasse, 
konnte man ihn nicht so heranziehen, und er wurde sicher zu 
den schlechtesten Kindern gehóren. M it der W ahrheit kommt 
er o ft in  Konflikt, le rn t aber doch einsehen, dafi er besser
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fahrt, wenn er ih r gleich die Ehre gibt. Sein Gesicht kann 
aber doch auch strahlen. Und manchmal offenbaren sich auch 
hier die reinen Kinderzuge der Unschuld. E r is t doch auch 
hilfsbereit, freut sich m it andem uber das Gelingen einer 
guten Arbeit, manclies SchOne la fit sich aus ihm ziehen. Weniger 
er und seine Yeranlagung, ais seine hausliche Erziehung oder 
vielmehr Yerziehung is t schuld an seinem Wesen. Y ielle icht 
le rn t er es noch, wie schon manche, noch viele schlechte Eigen- 
schaften abzulegen. Strafen tu  ich ihn selten; es sei denn, 
dafi wieder einmal die Klagen uber Belastigung zu grofi werden, 
sonst erreiche ich mehr m it Zureden und gelegentlichem Lob. 
Die M itschiiler sind wohl einmal entriistet Iiber ihn, meiden 
ihn eine zeitlang, aber scliliefien ihn nicht vollstandig aus. Er 
hat zwar wenig eigene Gedanken, is t aber nicht passiv. Schon- 
heitssinn und Gefuhl gehen ihm ziemlich ab; er zahlt meistens 
nur auf. E r is t Linkshfinder. Schreiben tu t er rechts; aber 
seine Schrift is t n icht ausdrucksvoll. Seine Handgeschicklich- 
ke it is t n icht bedeutend, er zeichnet meistens m it der linken 
Hand, ich la fi ihn gewahren.

Selbstcharakteristik (Antworten auf die funf Fragen, siehe
S. 10, 4): 1. Tischler (w ill meinem Bruder einen Schiebkarren 
machen; macht Spafi). 2. MOchte ein Heiland werden (dafi ich 
alle Leute sehen kann). 3. Tumen (macht Spafi). 4. Spielen 
(Spafi). 5. Marchen lesen.

K 2: Vater Sclilosser. E in strammer, kraftiger, die andern 
an Korperkraft und Gewandtheit uberragender, frischer, offener, 
lebhafter, rucksichtsloser, imerschrockener aber auch unge- 
duldiger Jungę, der anfangs nur fflr  sich sorgte, meinte nur 
alle in ankommen zu kOnnen, das Interesse verlor, wenn er 
langere Zeit n icht gefragt war, sich n icht lange ruhig verhalten 
kann, im pulsiv andem in die Rede fa llt, ziemlich jeden Fehler 
anderer bemerkt und verbessert, selber aber n icht gem verbessert 
werden mag, scharf und hart in  seinem U rte il, dabei doch 
gerecht, anfangs seine Sachen nur fu r sich hutend, keinem 
gem etwas leihend, je tz t aber unaufgefordert aushilft und 
sich m it anderen uber ihre guten Arbeiten freut. Einmal 
fafite er plbtzlich seinen vor ihm sitzenden Kameraden um und 
sagte: „Siehst du, Karl-Heinz, nun kannst du es auch!“ ais 
diesem das Rechnen gelang, was dem sonst viele Schwierig- 
keiten bereitet. Kdrperlich und geistig Schwachen zeigt er

2 *
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eine gewisse Grofknut in  seiner H ilfe . E r neigte w o lil dazu, 
sich uber seine M itschuler zu uberheben, konnte anfangs auch 
wohl alles am besten; er hat seinem A lte r nach eine grofie 
korperliche und geistige Reife. Schwierigkeiten g ibt es nicht. 
Er ging darum zuerst allen voran und meinte: „Ich  bin der 
Beste!“ Zu vie l Miihe und E ifer zeigte er n ich t; es fa llt ihm 
zu. Und ich bin froh daruber. Nun is t er von anderen 
Eifrigeren uberflugelt und sein Hochmut und GrOfiendiinkel 
geschlagen. Gełegentłich lah ich ihn seine Schwache auch 
einmal fuhlen. Ihm  is t solche kleine Demutigung heilsam. 
Sonst wurde er ein unausstelilicher Gesell. So aber is t er ein 
lieber, hilfsbereiter, meist fuhrender, der Menge eingegliederter, 
gem gesehener Kamerad. Er is t einer, der nicht wie der 
Durchschnitt behandelt werden mufi. Tadel und Lob sind zu- 
einander sorgfaltig abzumessen. Zuviel Tadel und vor allen 
Dingen liebloser Tadel wurden ihn stórrisch, uninteressiert 
machen; er wurde Ungerechtigkeit vermuten und konnte leicht 
zum Stórenfried, widersetzlichen und ungezogenen Jungen 
werden, von dem man sagen wurde: „M it dem is t nichts an- 
zufangen.“ Eine Strafe wurde die andere ablósen. Lange stille  
sitzen, ungeteilt aufmerksam sein, beim Lesen fortwahrend 
mechanisch dem andem folgen, kann er nicht. Ware der in 
der Schule der alten Zucht, wo unbedingtes Stillesitzen, vó llig  
ungeteilte Aufmerksamkeit gefordert wurde, hatte er harte 
Kampfe zu bestehen gehabt und ware vie lle icht ein unbrauch- 
barer Schiiler, von dem man das Schlimmste hatte befiirchten 
konnen, geworden. Darum verlange ich eigentlich nie — nur 
gelegentlich einmal zur Ubung —, dafi meine Kinder die ganze 
Zeit s tille  folgen, wenn die anderen lesen. Sie durfen ihre 
Bemerkungen dazwischen streuen und kónnen, wenn sie ge- 
lesen haben, zeichnen, ausschneiden, kneten oder Erlebtes auf- 
schreiben.

Ich habe ihn gem. W ie hat er sich gemodelt seinen M it- 
schftlern gegeniiber. Er lieb t sie w irk lich , opfert ftir  sie, freut 
sich vor allen m it den Schwachen, nimmt an ihrem Erleben 
te il. W ieviel w ill das heifien fflr  einen, der sonst nur sich 
kannte, nur f iir  sich sorgte. Aber er is t einziges Kind, von 
Eltern und Grofimutter umsorgt und verw5hnt. Was der Jungę 
wunscht, w ird  ihm e rfu llt; er kenntkeinTeilen m it anderen. Doch 
sonst geniefit er eine gute, z. T. strenge Erziehung, gelegentlich
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lohnt’s zu Hause vom Vater auch einmal eine Tracht Priigel, wie 
sie einem ordentlichen Jungen mai heilsam ist. E r hat blondes 
Haar, blaue, klare, scharfe, niichteme Augen, die in  der Er- 
regung leuchten. Es is t kein Arg und Falsch in  ihm. E r is t 
wahr; wenn er auch einmal sich durch Kriimmungen aus der 
Schlinge zu ziehen versucht, so lasse ich ihn nicht durch; er 
mufi es ohne Beschonigung bekennen und tu t es auch. Geistig 
is t er auf allen Gebieten, auch in  der Handgeschicklichkeit gut 
veranlagt. E r hat einen — ich mochte sagen — einen gesunden 
F leifi, w ie er bei gesunden Knaben oft zutage tr it t ;  sie halten 
haus damit. E r is t sauber, ordentlich, la fit sich in  seinem 
Benehmen zuweilen etwas gehen, w ird  von den anderen gem 
gelitten, drangt sich zum  F iihrer vor, w ird  aber auch anerkannt, 
schnell entschlossen, schnell im  Handeln, schnell im Arbeiten, 
selbstandig.

1. Autoschlosser (weil ich dann fahren kann). 2. W ie mein 
Vater (weil er so gut ist). 8. Turnen. 4. Schularbeiten (damit 
ich es dann kann). 5. Marchen.

K  3: Grofi, kraftig, gut genahrt, Sclilachtermeisters Sohn, 
der zu anderer Zeit gleich in  eine hohere Schule gekommen 
ware, etwas protzig, sich anfangs immer in den Vordergrund 
stellend. „W ir, w ir haben dies, w ir machen es so, w ir haben 
alles noch vie l besser" und alinlich kam es immer zum Aus- 
drack. A lles wuhte er besser. Es war liablich. E r w ollte 
alles am besten kOnnen und konnte es nicht. Es fie l ihm an
fangs schwer. Yiele Leckereien, die die meisten nicht kannten, 
brachte er m it in die Schule. Da galt es, den in  die rechte 
Bahn zu bringen, ohne ihn scheu und mibtrauisch zu machen. 
Ihn n icht immer zu W orte kommen lassen, bei Gelegenlieit 
auf das Hbertriebene und Unrichtige m it leisen Bemerkungen 
und die R ichtigkeit der von anderen gegebenen Auberungen 
hinweisend, zog er sich nach und nach auf das richtige Mafi 
zuriick. Ganz is t naturlich dieses Protzige n icht yertrieben, 
t r it t  aber sehr vie l weniger zutage. Vor einem Jahr war er 
em stlich krank, seitdem is t eine Veranderung m it ihm vor- 
gegangen. E r is t mehr traumerisch, interesseloser, scheint o ft 
abwesend, fo lgt aber doch und weib seine Sachen, is t je tzt 
passiv im  Gegensatz von sonst, wo er rege und aktiv war, 
s till, mub mehr herangeholt werden, arbeitet langsam aber gut; 
erfabt im  Gegensatz zu fruher schnell. Is t in  allen Fachem
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gut begabt, besonders liegt ihm Zeichnen. Manche B ilder von 
ihm zeigen ein Raumverstandnis, wie es o ft ein Erwachsener 
n icht besitzt. Seine Zeichnungen haben eine eigene A r t ; gem 
verwendet er nur B le is tift, arbeitet in  Strichform  und im kleinen 
zierlichen Format. Alles is t sauber. Er geht seine eigenen 
Wege, halt aber doch Kameradschaft ohne sich fu r andere zu 
opfem; erst kommt er, is t nicht ungefallig, la fit aber alles an 
sich herankommen, hat aber sicher ein tiefes, ihm wohl selbst 
unbewufites Seelenleben; hute mich deswegen, gewaltsam gegen 
ihn vorzugehen, lafi ihn ziemlich gewahren, erinnere nur leise, 
dafi er doch fruher lebhafter war, fruher wollte er immer zuerst 
und allein erzahlen; je tz t mufi ich ihn dazu auffordern; er 
kann es aber immer, wenn es auch scheint, ais hatte er ge- 
traumt. Diese Veranderung lieg t yie lle icht in  seinem Befinden, 
vie lle icht aber auch in  den yeranderten hauslichen Verhaltnissen 
begriindet. Der Vater is t seit */« Jahren krank, die Einnahmen 
geringer und die Sorgen um Gesundheit und Leben da, die 
man fruher wohl n icht kannte. Ein empfindliches Kind leidet, 
yie lle icht ihm wieder unbewufit, sehr darunter. E r is t ver- 
traglich, zeigt meistens einen gleichgultigen Ausdruck, sein 
Auge is t blau, grofi und fragend. Er fugt sich gut in  das 
Ganze, tu t, was von ihm gefordert, aber es feh lt die Begeiste- 
mng, kommt sie doch einmal, dann w ird  sie le icht wieder zur 
Uberschatzung seiner Leistungen und seines Kónnens. Durch 
seine Handfertigkeiten imd Aufierungen t r it t  wohl ein Schon- 
heitsgefuhl hervor.

1. Lokomotiyfuhrer (weil ich dann vie l Geld yerdiene). 2. W ie 
der Heiland (weil er so schon fromrn ist). 3. Rechnen (macht 
Spafi). 4. Schularbeiten (weil sich meine M utter dann freut).
5. Die sieben Schwaben.

K 4: Ein gutentwickelter, aber zarter und feiner Jungę, frische, 
rote Backen, aber [wohl zur Tuberkulose neigend, s till, be- 
scheiden, hóflich, sauber, sorgfaltig, interessiert, etwas zum 
Strebertum neigend, gut erzogen, gehorsam, in der alten Schule 
Musterschuler, wahrheitsliebend, n icht vordrangend, bemuht 
alles tadellos zu machen, mehr fu r sich ais m it andem lebend, 
aber sich gut anpassend, weniger aus innerem Antrieb anderen 
behilflich ais aus Wohlerzogenheit, ein Jungę, m it dem jeder 
fertig  w ird, und doch habe ich das Gefuhl, ais lage tie fer etwas, 
was nicht gut is t; ganz im Grunde liegen Neid und Mifigunst,
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das verraten oft die Augen, die dann in  einem Punkte mehr 
aufleuchten ais sonst, die Beherrschung, die er auf sich aus- 
iib t, lassen es nicht immer erkennen. Es besteht Gefahr, dafi 
Forderung seines Ehrgeizes ihn zum Lugen und Betriigen 
bringen konnten. E r is t gierig nach einem auszeichnenden 
W ort. Ich wende es bei ihm m it Yorsicht an und lobe seine 
Arbeiten nur in  Gemeinschaft m it anderen. E r is t begabt, 
arbeitet m it Sorgfalt und Sauberkeit. Sein Vater is t Meister 
in  einer Fabrik, die M utter zierbch tmd scheint fein empfindend, 
es herrschen gute, geordnete Yerhaltnisse. E in feines Emp- 
finden zeigt auch er in  seinen Zeichnungen und Ausdrucken. 
A is er vor einiger Zeit langere Zeit wegen Krankheit gefehlt 
hatte, wurde er von allen Kindern m it grofier Freude begrufit, 
andern Tages brachten ihm  manche Geschenke in  Gestalt eines 
Bildes, eines kleinen Spielzeuges oder eines Apfels m it. Das 
is t aber keine Ausnahme bei ihm, das geschieht auch bei 
anderen w ie z. B. bei Nr. 3, ais der nach langerer Krankheit 
wiederkam. „Fraulein, H.-J. is t wieder da!“ so kamen sie m ir 
m it lautem Ruf freudestrahlend entgegen.

1. Tischler (macht Spafi). 2. W ie der Heiland (weil sie uns 
dann so lieb haben). 3. Tumen (da w ird  man kraftig). 4. Spielen 
(macht Spafi). 5. Marchen.

K  5: Ein kleines Spruliteufelchen, das zuckt und riih rt und 
flammt nach allen Seiten, keinen Augenblick is t er ruhig, und 
wenn er nur m it seinem Griffel, Taschentuch, Federkasten usw. 
spielt oder an seiner Jacke zerrt, wenn der Mund nicht eine 
Frage, eine Bemerkung oder eine andere Tatigkeit hat. Das 
Mienenspiel steht keinen Augenblick s till. Immer lau ft der 
kleine Geist seine eigene Bahn. Es is t drollig, was fu r Ein- 
fa lle  er hat, wie w eit der Geist sieht, was er alles erklaren 
kann, w ie lebhaft und plastisch seine Vorstellungen sind, m it 
w ie wenigen W orten tmd Bewegungen er alles erklaren kann, 
und wie schnell er den Sinn und Kem des Gelesenen versteht. 
E r sieht alles leben und mOchte jede Geschichte spielen. Vor 
allen Dingen findet er iibera ll den Humor tmd den Scherz. 
Uberall betont er das Scherzhafte. M it vollem Interesse hbrt 
e r anderen zu, s te llt treffende, vemunftige Fragen oder streut 
die treffendsten Bemerkungen hinein. Seine Phantasie is t so 
rege, dafi sie uberall zum Ausdruck kommt. Seine kleine 
Seele hat ein so feines, zartes Empfinden, dafi er im  Geringsten



24 Das Lebensbild einer Schulklasse

auch etwas Schónes sieht. Reizend war es, wie er m ir vor 
Weihnachten von seiner M utter erzahlte, dah sie gesagt hatte, 
es gabe keinen Weihnachtsmann. — An einen Weihnachts- 
mann glauben meine Kinder noch alle, und ich habe drollige 
Sachen m it ihnen erlebt. — „Da habe ich meiner M utter ge
sagt: ,Wenn du nicht an den Weihnachtsmann glaubst, be- 
kommst du auch nichts von m ir geschenkt. Heute abend 
stelle ich meinen Schuh vor die Tur, und wenn morgen fruh 
etwas darin liegt, g ib t es doch einen Weihnachtsmann.1 Am 
andern Morgen lag etwas darin, und nun glaubt meine M utter 
auch an den Weihnachtsmann." Er is t immer fidel, trostet 
gern andere, nimmt an jedem Kind te il, h ilft andem gern, er- 
zflm t sich nie, is t auch von allen geliebt, mufi nur haufig zur 
Ruhe ermahnt werden, is t le icht abgelenkt, weifk aber doch 
meistens, was gesagt war. Seine Arbeiten sind im Hause 
unter Aufsicht sauber, wenn aber weniger darauf geachtet, 
werden sie fluchtig, auch mai unsauber. E r is t fle ifiig , ver- 
g ifit aber auch etwas und sucht dann allerle i Ausreden. Er 
macht einen zarten, feinen Eindruck, um die Mundwinkel zuckt 
es immer schelmisch. Er is t sehr zutraulich, laht sich aber 
nicht gem beruhren. E r is t auch einziges Kind, aber durch- 
aus n icht auf sich alle in eingestellt. Sein Yater is t Tischler, 
macht einen feinen, gebildeten, kiinstlerisch veranlagten E in
druck, die M utter verdient gelegentlich auch ais Geschafts- 
reisende; sie macht einen etwas grOberen Eindruck. Die E r
ziehung is t gut und sorgf&ltig, der Vater beschaftigt sich vie l 
m it dem Knaben und hat ein tiefes Verstandnis und Sorge um 
die Zukunft des Kindes wegen seiner leichten Ablenkbarkeit 
und ubergrofien Phantasie.

1. Schiffer (da kann ich die W elt besehen). 2. W ie der 
Heiland (damit mich alle Leute leiden mOgen). 3. Turaen (dann 
werde ich kraftig). 4. Meiner M utter m it helfen (damit sie 
sich freut). 5. Marchen.

K 6: Ein grofier, schlanker, in die Hóhe geschossener, blasser, 
blonder Jungę. Auch einer, der fu r die alte Schule pafite, 
s till, bescheiden, le icht §ngstlich und eingeschuchtert, keinen 
Untemehmungsgeist, sich lieber an andere lehnend, unsicher, 
wenig Selbstvertrauen, gutm fltig, fried lich, schon aus Furcht 
sich n icht wehrend, aber gutm fltig, artig, aufmerkend, gehorsam, 
sauber, ordentlich, fle iflig , freut sich flber jede Anerkennung
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in ruhig, g liicklicher Weise, neigt zur Empfindlichkeit, nicht 
unbegabt, wurde mehr leisten, wenn mehr M ut da ware. Yater 
is t im  Krieg gefaUen, war Maler, M utter is t stark und kraftig, 
stammt aus einem Bauernliause, erzieht den einzigen Sohn m it 
Sorgfalt. Not scheint n icht zu herrschen.

1. Sclireiber (macht Spafi). 2. W ie mein Onkel (weil der 
m ir soviel gibt). 3. Turnen. 4. Schularbeiten (weil sich dann 
meine M utter freut). 5. Marchen.

K 7: Ein zarter, blasser, feiner Knabe, der wegen kSrper- 
licher Schwache ein Jahr spater zur Schule kam. Aber ein 
bescheidener, ruhiger, stets freundlicher und zufriedener Kerl, 
der so eigen lachelt — ich mSchte sagen dankbar —, wenn 
man seine Arbeiten, die meistens m it Sorgfalt ausgefuhrt sind, 
lobt. Ich darf diese Freude haufiger haben, da er n icht iiber- 
mutig dadurch w ird, wie manche andere. E r b le ibt stets be- 
scheiden, sucht keine Handel, ha lt sich etwas, kaum merkbar, 
fern von der Menge, spielt aber immer m it. Seine kflrperliche 
Schwache b irg t aber keinen schwachen Geist, wohl aber einen 
zarten. Zart und zierlich is t alles, was er macht. Grobes und 
Hartes w iirde seine Seele ganz yerschuchtern. Seine Aufnahme- 
fahigkeit is t gut. E r zahlt zu den besten Schiilem, Pflicht- 
ge ftilil verlafit ihn nicht. Besonders gut liest er. Schwierig- 
keiten kennt er dabei gar nicht, dazu hat er eine ganz eigene, 
feine und richtige Betonung. Ich habe unter meinen Kindern 
viele, die fliefiend und m it gutem Verstandnis lesen, aber nie- 
mand tu t es zu jeder Zeit und m it solcher Ruhe und Sicher- 
heit ais er. E r is t sehr fe in fiih lig , und hat man ihm Unrecht 
getan, so farben sich seine Wangen, und m it emportem Ton 
berichtet er es m ir. Is t dann alles geklart, so is t er auch 
wieder vers5hnt. E r is t selbstfindig und la fit sich nicht so 
le icht umwerfen w ie K  6. Sein Vater is t Autoschlosser, seine 
M utter hat einen Kramerladen, er is t der jflngste von zwei 
Brudem, seine Erziehung is t gut und sorgfaltig.

1. Schreiber (macht Spafi). 2. W ie mein Onkel (weil er m ir 
immer Geld gibt). 3. Turnen (macht Spafi). 4. Marchen.

K 8: Ein kerniger, gesunder, breitschultriger Jungę m it 
einem je tzt freien, offenen, fruher mehr verschlossenen, scheuen 
B lick. Gesund an Leib und Geist, ob an Seele, wage ich nicht 
ganz zu behaupten. E r hat mich doch fruher o ft belogen, 
was meistens wohl in  den hauslichen Yerhaltnissen lag. Ich
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habe das Gefuhl, ais zeige er n icht alles, was in  ihm vorgeht. 
E r is t aber klug, was man im  wahren Sinne des Wortes sagen 
kann, und weifi sich anzupassen. E r besitzt eine sichere, 
ruhige, nie versagende Klugheit, wenn nicht seine Nachlassig- 
ke it und anerzogene, yie lle icht auch ererbte Unordentlich- 
ke it und G leichgultigkeit ihm manches wieder verdirbt. 
G leichgiiltigkeit darf ich doch wohl n icht sagen, denn er 
zeigt doch ein Schamgefuhl, wenn ich ihn auf seine zer- 
rissenen K leider oder schmutzigen Ohren aufmerksam mache. 
E r is t ruhig, sachlich, unparteiisch und gerecht, zuverlassig 
in  der Wiedergabe, wie es fu r ein Kind sein es A lters Ausnahme 
ist. Dabei hat er einen praktischen Sinn, yerbunden m it Ge- 
schicklichkeit. E r weih jede A rbeit anzufassen, hat eine gute 
Beobachtungsgabe, findet gleich das Wesentliche, is t besonders 
begabt fu r Rechnen, am wenigsten fu r Deutsch, was Richtig- 
ke it anbetrifft, we i fi wohl, wie es geschrieben, wie es lieifien 
mufi, aber zu nachlassig, daruber nachzudenken. Die Un- 
ordentlichkeit la fit auch keine gute Schrift zu. Unter seinen 
Kameraden is t er wohl gelitten, o ft zum Fuhrer erwahlt und 
haufig wegen seiner Sachlichkeit zum Richter anerkannt. Der 
Jungę konnte ein feiner Kerl werden, wenn er aus seiner Um- 
gebung herauskame. Der weifi nicht, was Ordnung heifit. 
Yater und M utter verdienen beide, Vater auf dem Stadtbauplatz, 
M utter bei Lohrmann. M utter riih rt zu Hause kaum etwas 
an, geht vie l aus, Kinder sind sich den ganzen Tag allein 
uberlassen, sind 3 Knaben, bekommen oft kein ordentliches 
warmes M ittag, heilgemacht w ird  nichts, mOssen die Kinder 
selber tun, Wasche sieht o ft grauenhaft aus, wtihlen den ganzen 
Tag im  Schmutz herum, Seife und Kamm kommen selten in 
Anwendung, sind o ft n icht zu finden. W ie kann man dann 
Ordnung und Sauberkeit bei dem Kinde finden!

1. Tischler (weil mein Bruder es auch ist). 2. W ie mein 
Yater (weil er m ir immer was kauft). 3. Rechnen (weil ich 
es kann). 4. A uf der Strafie spielen. 5. Rotkappchen lesen.

K 9: Angstlich, zaghaft, yerschamt l&chelnd, m it blassem 
Gesicht, die Hande zum Mund gefuhrt, in  vornuber gebeugter 
Haltung nahert er sich einem. Ein freundlicher B lick, ein 
liebes W ort machen ihn glucklich, lassen die Augen im ruhigen 
Glanze strahlen. Gleich fa fit er Mut zum Arbeiten, der immer 
wieder angetrieben werden mufi. Er traut sich nichts zu, ver-
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zagt leicht. In  der ersten Zeit weinte er, wenn man ihn an- 
redete, er is t sehr weich — von der M utter geerbt, der auch 
beim Sprechen die Tranen uber die Wangen rollen. Sonst 
ein feiner, guter, gutmutiger Jungę, der sich alles tun la fit, 
ohne sich zu wehren, zeigt ruhrende Geschwisterliebe (5), 
Freude am Sclionen und Guten, strahlte, ais er dieses Jahr 
von seiner Bescherung durch Karstadt berichtete. E r war auf 
meinen Yorschlag durch den Geistlichen empfohlen, die E ltern 
hatten sich nie dazu gedrangt, sorgen stets allein fu r alles, 
wenn’s ihnen bei 5 Kindern, von denen meines das alteste ist, 
auch o ft schwer fa llt. Aber sie sind stets zufrieden, nie abgiinstig, 
hilfsbereit und geben gem von ihrem Wenigen. Yater is t 
kleiner, selbstandiger Maler. M utter halt die Kinder stets 
rein und sauber und zum Guten an. Unwahrheiten und Be- 
trtigereien, Zankereien g ib t es nicht. A llm ahlich wachst sein 
Selbstvertrauen, besonders im  Zeichnen. Aus dem anfangs 
v6 llig  Unkenntlichen, b ildet er sich immer mehr zu einem nach 
seinem A lte r gut darstellenden Jungen; Zeichnen geht auch 
schnell, sonst arbeitet er langsam und unsicher. Im  Rechnen 
war er lange recht schwach, nun aber hat er’s erfafit und es 
geht ziemlich gut. Seine S chrift is t schlecht, unbestimmt, 
auch seine Sprache, sein Lesen und seine Rechtschreibung. 
Er w ird  mehr leisten, wenn es weiter gelingt, sein Selbst- 
vertrauen zu heben. E r kann nur m it Ruhe und Liebe erzogen 
werden, in  einer grofien Klasse w iirde er wohl ais Leistungs- 
unfahiger untergegangen und sitzen geblieben sein; m it meiner 
kleinen Schar aber kann ich mich jedes einzelnen Kindes ge- 
nau annehmen. E r is t unbedingt treu, wurde nie fuhren, es 
sei denn beim Turnen, da hat er Mut. Ich glaube durch den 
Umgang auf der Strafie m it K  2, dem fo lg t er und wurde sich 
nie zum F iih rer bei dessen Beisein machen, wohl aber einmal 
in  einer anderen Partei.

1. Maler (damit ich malen kann). 2. W ie mein Onkel (er 
is t grofi). 3. Turnen (damit ich stark werde). 4. A uf der 
Strafie spielen. 5. Rotkappchen lesen.

K  10: Der Kleinste, zart, feinknochig m it frischem roten 
Puppengesicht, dazu stets ein freundliches Auge, nur zuweilen 
einen lauemden B lick auf das, was kommt, wenn er ungezogen 
war, was zuerst sehr haufig vorkam, nun aber nur selten ge- 
schieht. Er konnte schlecht horen, hatte n icht notig zu ge-
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horchen, verlor sich le icht wieder, zwickte und zwackte seine 
Mitschuler, vertragt sich je tzt aber tadellos und trippe lt m it 
ihnen oder auch unbekummert allein seinen Weg. E r sucht 
keinen Anschlufi, weifj, was er w ill, la fit sich nicht beeinflussen, 
re ifit eher andere durch seine drolligen Bemerkungen fort. Er 
is t begabt, w itzig, besitzt feinen M utterw itz, weifi m it wenigen 
Worten, oft sehr drastisch, fruher haufig in  unflatigen Worten, 
den Kem zu treffen, neigte fruher sehr zu unanstandigen Aus- 
drucken, lie fi es an Achtung fehlen, neigte zur Widersetzlich- 
keit, zeigt trotz seiner K leinheit keine Furclit, is t doch erfreut, 
wenn er ein Lob empf&ngt, darf es aber nur m it Vorsicht ge- 
boten bekommen, m it grofier Strenge wurde man seinen Starr- 
sinn aber fordem und wenig von ihm erreichen. M it Ruhe 
und Sachlichkeit geht’s bei ihm am besten. Treffend imd kla r 
sind seine eingestreuten Bemerkungen. A lles fa llt ihm leicht, 
er is t nur ziemlich sorglos und nachlassig, unterh iilt o ft eine 
ganze Schar, hat einen feinen, zarten Sinn fu r das Schóne und 
Feine, einen grofien Gesichtskreis, gute Beobachtungs- und 
Wiedergebungsgabe, schreckt gelegentlich, wenn er Rettung 
davon erwarten kann, vor einer Liige n icht zuruck, kommt bei 
m ir aber nicht dam it durch und unterlafit es je tzt eigentlich 
ganz. Seine schlechte Yeranlagung lieg t wohl in  den haus- 
lichen Verhaltnissen. Vater scheint arbeitsscheu, stets arbeits- 
los, wohl etwas dunkle sittliche Verhaltnisse, hat die 3. Frau, 
is t S tiefm utter zu dem Jungen, hat eigene Kinder, dieser Jungę 
war vor Schulzeit bei fremden Leuten, anscheinend verw6hnt 
und verzogen, konnte sich an Strenge der M utter nicht ge- 
wChnen, wurde ausfallend und dafur o ft ausreichend und nacli- 
haltig  bestraft. Mitbewohner verklagten die M utter wegen 
Mifihandlung, is t aber zuruckgewiesen, w eil n icht erwiesen, 
ich rie t der M utter in  einer Unterredung zur Liebe und Milde, 
je tzt scheint das VerhSltnis besser. An einem fre iw illigen 
Yergnugen darf der Jungę nie teilnehmen, dafiir erhfilt er nie 
Geld. Fur die diesjahrige Theatervorstellung haben andere 
fu r ihn gezahlt, damit er mitkam. E r freut sich naturlich 
zu jeder K le inigkeit und w ird  ein immer lieberer Jungę, is t 
auch gem in der Schule, hat aber selber nie uber das Haus 
geklagt, erzahlt im  Gegenteil gem kleine drollige Begeben- 
heiten.

1. Kaufmann (damit ich vie l Geld verdiene). 2. W ie mein
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Onkel (weil er so nett ist). 8. Zeichnen. 4. Spielen. 5. Ge- 
schichten.

K 11: Ein eckiger, stammiger, frischer, gesunder Jungę m it 
breitem Gesicht, in  dem sich beim Lachen und Weinen alles 
noch mehr in  die Breite zieht und dadurch beim Zuschauer 
die Lachmuskeln reizt. E r hat etwas Clownartiges, is t aber 
sehr vernunftig und emst zu nehmen, anfangs sehr unbeholfen, 
schwerfallig, tappisch, schwer fassend, hat sich aber bald fein 
entwickelt, begreift n icht schnell, aber gut und sicher, findet 
auch selber einen Weg, berichtet sehr anschaulich, am liebsten 
in  Rede tmd Gegenrede ohne Zwischensatze, begleitet sie 
dabei sehr lebhaft m it Bewegungen, keiner w ird  miide ihm 
zuzuhóren. Bange is t er nicht, fre i und offen sieht er jedem 
ins A n tlitz , sperrt Mund und Augen auf in  Erwartung dessen, 
was kommen soli. Er is t ein feiner, lebhafter Kerl m it guter, 
deutlicher Aussprache, bemuht, meine Wunsche zu erfullen, 
unbedingt treu, entrustet iiber Unwahrheiten und Ungehórig- 
keiten, wohl zuweilen derb, doch nicht bose gemeint, zu trosten 
bereit, gefallig und liebevoll, anhanglich, vertrauensvoll, oft 
naiv, bei allen beliebt. Seine Ungeschickliclikeit hat sich be- 
deutend gehoben, so zeichnete er Menschen und Tiere stets 
nur liegend ais Strich oder Sack, je tz t kommt derartiges nicht 
mehr vor; ungelenkig is t seine S clirift. E r is t einziges Kind 
eines Telegraplienarbeiters, der aus einer Gartnerfam ilie stammt, 
die M utter is t vom Lande, beide E ltern haben etwas Derb- 
einfaches, aber Treues, erziehen den Jungen gut und wollen 
ihn gerne fOrdern.

1. Feuerwehrmann (damit ich vie l Geld verdiene). 2. W ie 
der Heiland (damit mich alle Leute leiden mógen). 3. Kneten 
(damit ich Kirchen kneten kann). 4. Spielen. 5. SiebenSchwaben.

K 12: K lein, krummbeinig, lockiges Haar, dunkle Hautfarbe, 
dunkle, lachende Augen, niedliches Gesicht, immer freundlich, 
ziemlich d ickfallig , Ermahnungen bald vergessend, immer mehr 
zu Ungezogenlieitefi, Dreistigkeiten und Frechheiten in  ha£- 
licher Weise neigend, nimmt es m it der W ahrheit, dem 
P flichtgefiih l, der O rdentliclikeit und dem F le ifi n icht zu ge- 
nau, is t dabei durchaus n icht unbegabt, fa&t leicht, kOnnte 
Hóchstleistungen liefern, wenn er wollte, hat o ft drollige Ein- 
falle, gefallig und gebefreudig, w ill n icht immer das Gute, 
schlechte Yeranlagungen schaffen sich immer mehr Geltung,
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F le ifi im Hause schlecht, n icht ungeschickt. Wahrend andere 
ihren Charakter gebessert haben, geht es m it ihm zuriick, be- 
grundet wohl in den hauslichen Verhaltnissen. E r hat fast 
seine ganze Jugend bis zur beginnenden Schulzeit im Kinder- 
hospital zugebracht, hat nur Gutes gesehen und gehbrt, dort 
sorgfaltig gehutet und gehegt, die kleine Seele hat wie Wachs 
alles aufgenommen, die eigentlichen Anlagen zuruckgedrangt. 
Nun seit zwei Jahren is t er in  den Handen seiner M utter, 
einer Kriegerw itwe, dereń uneheliches Kind er ist, die keinen 
guten sittlichen Ruf besitzt, v ie l unterwegs is t m it jugendlichen 
seidenen Kleidem , Lackschuhen, farbigen Seidenstriimpfen, 
modem fris ie rt, den Eindruck einer Auslanderin macht. An- 
scheinend stammt sie aus einer Zigeunerfamilie oder von 
Italienem . Der Jungę is t niedlich, w ird  von ih r und anderen, 
den vielen Freunden, verw0hnt, hórt und sieht vieles, was 
andern oft ih r ganzes Leben verborgen bleibt. So is t es kein 
W under, wenn der Jungę weiter und weiter fa llt, da kann die 
Schule auch n icht helfen.

1. Chauffeur (damit ich fahren kann). 2. W ie der Heiland 
(weil ich dann beim lieben Gott bin). 3. Rechnen und aus- 
schneiden. 4. Einen Kartengrufi an meine Grofimutter schicken.
5. Marchen und Max und Moritz.

K 13: Ein schlanker, blasser, gerader, m it anscheinend unheil- 
barer Haarkrankheit behafteter Jungę, m it kleinen, stechenden, 
klugen, aber kalten Augen, geht seinen Weg s till imd ruhig, 
unbekummert, hat wenig Teilnahme fu r andere, freut sich 
hóchstens einmal an seinem kleinen Schwesterchen, e rfu llt 
ruhig seine P flicht, scheint ziemlich herzlos, drangt sich aber 
nicht vor, arbeitet, ob beachtet oder nicht, gleichmafiig, Lob 
und Tadel wenig zuganglich, is t wohl der Begabteste, er ver- 
wendet eigentlich keine Muhe, macht auch meistens nicht 
mehr ais gefordert, m it Ausnahme im Zeichnen, arbeitet schnell 
und sauber, Schrift is t sehr schlecht und unsicher, hat im 
Wesen grofie Sicherheit, la fit sich aber n icht auf den Grund 
sehen, scheut die Unwahrheit .nicht, g re ift zu ih r ohne zu 
zucken, um sich aus Unannehmlichkeiten zu ziehen. Seine 
K lugheit, Sicherheit und Ruhe verhindem eine leichte und 
schnelle Entdeckung. Kurz vor Weihnachten hatte er mich in 
haalicher und dauemder Weise belogen und betrogen. A is es 
ans L ich t kam, flammte grofie Entrustung unter den M itschiilem
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auf, die soweit wuchs, dafi sie ihn langere Zeit mieden und 
meinten ihm einen besonderen Platz zuweisen zu mussen. 
E r nahm es ohne Erregung hin, wurde aber doch um einen 
Ton blasser. A is ich m it der Stiefm utter daruber sprach, erfuhr 
ich, dafi er zu Hause die W ahrheit n icht gesagt, sondem wieder 
gelogen hatte, dafi er die E ltern haufiger belog und wohl die 
geschiedene M utter Neigung dazu gehabt habe. Die hauslichen 
Yerhaltnisse sind gut, der Vater is t Schreiber, die M utter halt 
ihn sauber und ordentlich und behandelt ihn wie ih r rechtes 
Kind. Ich werde ihn nun scharf auf W ahrheit beobachten, 
um Unwahrheiten bei ihm nicht aufkommen zu lassen.

1. Kaufmann (Geld verdienen). 2. W ie mein Vater (weil er 
immer so gut ist). 3. Fufiball spielen. 4. M it Schnellaufer 
auf der Strafie. 5. Rotkappchen.

K  14: Klein, steif, unbeweglich, im  Tumen doch nicht un
geschickt, stumpf, stumm, meist teilnahmlos, KOrper und 
Geist nur durch Anstofi zu bewegen, aber m it einer feinen, 
empfindlichen Seele, sich durch eine feine Rote im Gesicht 
tmd leichten Glanz in  den Augen verratend, wenn man sie 
tr ifft. Regungen aufiem sich nicht auffallend, ein leises Weinen, 
ein leichtes Lacheln. Ich  habe ihn noch nie lau t lachen hOren, 
aber einmal soli er es in  meiner Abwesenheit bei einer Dumm- 
heit eines anderen getan haben. E in sehr artiges Kind, 
konnte den ganzen Tag auf einem Fleck sitzen, ohne sich zu 
riihren, olme auch seinen Geist spielen zu lassen. Kórper und 
Geist trage, konnte anfangs kaum sprechen, alles undeutlich, 
unverstandlich, ein furchtbares Kauderwelsch, war nicht im 
Stande, den einfachsten Satz, ja  n icht den Laut nachzusprechen, 
konnte keinen Strich rich tig  fuhren, lem te darum erst mm 
nach VI, Jahren ein silbenweises Lesen, spricht noch nicht 
ganz rein, kann aber schon etwas erzahlen. Schreiben war 
naturlich ebenso verkehrt, nur Abschreiben geht. D ikta t ver- 
sagte ganz, kommt nun allmahlich. Rechnen ging im  ersten 
Ja lir gar nicht, kommt nun aber, dabei zeigt er eine gewisse 
Geschicklichkeit, scheint, ais karne langsam eine Erweckung. 
Der ware in  uberfullter Klasse rettungslos sitzen geblieben. 
Is t so ein kleiner Sonderling, ha lt sich allein, spielt meistens 
n icht m it, nur wenn sie ihn auffordem, is t aber sonst freund- 
lich, vertraglich und be lieb t Herzlich und ruhrend is t die 
Freude bei den andem, wenn ihm etwas besonders gut ge-
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lingt, das und mein Zureden scheinen ihn anzuspomen und zu 
fSrdern. Er is t der 2. Solin einer Kriegerwitwe, die aufierhalb 
des Hauses verdient und bei ihren Eltern wohnt. Grofieltern 
scheinen ordentliche, biedere, aber wortkarge Leute zu sein, 
die gut f iir  die Kinder sorgen, alle Schwierigkeiten aus dem 
Wege raumen, aber sich nicht m it don Kindern beschaftigen.

1. Autofahrer (kann fahren). 2. — 3. Turnen. 4. B ilder be- 
sehen (macht Spafi). 5. Die sieben Schwaben.

K 15: Und nun zu meinem liebsten Schiller! Ein ziemlich 
grofier, gut gewachsener, o ft blafi, den Mund einziehend, die 
Augen kneifend, m it lebhaftem Mienenspiel dastehender Jungę. 
Anfangs glaubte ich, m it dem nicht fertig  werden zu kOnnen, 
zu erreichen schien gar nichts. Bei jedem W ort heulte er, 
gehorchen konnte er nicht, sollte er etwas versuchen, kam’s: 
„Nein, ich kann es nicht, ich w ill es nicht, ich brauch es 
n ich t!" A uf dem Hofe sprang er herum wie to ll und wollte 
die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, hatte etwas Dreistes, 
zankte geme m it anderen, war kurz: ganzlich unerzogen. Heute 
kennt man ihn nicht wieder. Er is t wie umgewandelt in  sehr 
kurzer Zeit. Durch freundliches Zureden, Hinweisen auf die 
anderen brachte ich ihn endlich so weit, es doch zu versuchen. 
Dabei war er unsicher, mutlos wenn’s nicht gleich gelang, es 
bedurfte fortwahrender Anfeuerung, um ihn zu neuen Ver- 
suchen zu bewegen. Aber dann kam’s! Er fafite Mut, er be
kam Lust, es machte Freude und keiner von allen war schon 
am Ende des 1. Halbjahres so e ifrig , so fle ifiig  wie er. Leicht 
fa llt es ihm nicht, aber er w ill, er móchte gern ein freundliches 
W ort, einen lieben B lick, ein sanftes Streicheln fohlen. Keinen 
Augenblick, wo der Jungę nicht arbeitet. Es fa llt ihm nicht 
le icht; aber durch E ifer hatte er die meisten am Schlusse des 
ersten Jahres im  Lesen eingeholt. D ikta t versagte zuerst 
ganz, nun is t es genfigend, ja  er hat es einmal sogar zu einer 
Eins darin gebracht. Seine Hand war anfangs sehr ungeschickt, 
hat sich bedeutend gehoben, arbeitet langsam. aber sorgfaltig 
und sauber. Der Jungę hat wohl das feinste Empfinden fu r 
Gut und Bóse, Recht und Unrecht. Er war es, der sagte: 
„Du hast aber kein gutes Herz!" Eine Anhfinglichkeit zeigt 
er zu m ir, die seinesgleichen sucht. Es verging kein Tag im 
ersten Jahr, dafi er nicht zu m ir kam, mich bei der Hand fafite 
und seinen Kopf an mich schmiegte. Ein paarmal meinte er
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recht treuherzig: „Ich  w ollte , du warest meine M utter." So 
etwas tu t er heute nicht mehr. E r ha lt mehr Abstand, kommt 
wohl noch liin  und wieder und fa fit mich an, aber sonst genugt 
sein treuherziger, g liicklieher B lick. Ein hartes W ort macht 
ihn ungliicklich. W ie er in  seiner Jungenhaftigkeit gewachsen, 
kennzeichnet sein Ausspruch, den er tat, ais ein kleines Madchen 
m ir von seiner neuen Schurze erzahlte, und er zu m ir kam, 
mich bei der Hand fafite tmd meinte: „Fraulein, die erzahlt 
auch noch alles." E r kann sich m it allen gut vertragen, is t 
bescheiden tmd ruhig geworden, jedem gefallig, g ib t gem ab. 
Diese gro fi e Wandlung lieg t v ie l in  den hauslichen Verhalt- 
nissen. E r is t einziger Solin, seine M utter friih  gestorben, bei 
den Grofieltern gewesen und dort verzogen; je tz t is t er seit 
der Scliulzeit wieder beim Vater imd hat eine sehr gute, 
korrekte, ordentliche Mutter.

1. Lokomotivfuhrer (Geld verdienen). 2. W ie H err Jesus.
3. Rechnen (macht Spafi). 4. A u f der Strafie spielen (damit 
ich n icht zu lernen brauch). 5. Hansel und Gretel.

K 16: E in ziemlich grofier, steifer, trager Jungę m it blondem 
Haar, grofiem aber leerem Schadel. Seine Augen erscheinen 
farb- und ausdrucklos. E r kann sie aber gut zum Abgucken 
verwenden, darin hat er die grófite Geschicklichkeit, is t ihm 
aber sehr beschnitten worden. Das is t ein Jungę, der sich 
w irk lich  bewufit um die A rbeit driickt. E r riih rt sich nicht, auch 
nicht gem beim Spiel, ein ausgesprochener Muttersohn. M utter 
macht ihm die Arbeiten; ais das verboten, le itete sie seine 
Hand. sagt ihm noch heute jedes W ort vor und mufi stets 
bei ihm sitzen, wenn er arbeitet. Langsam ist seine Arbeit, 
langsam seine Sprache, langsam nimmt er auf. Leistungen 
sind schwach. Mechanisch lemen, wie das Einmaleins, kann 
er; doch is t das Gedachtnis n icht lang. Sonst is t er gutm iitig, 
vertraglich, te ilt m it anderen, w ird  nur zu Hause yerwohnt. 
Alles w ird  ihm aus dem Wege geraumt, M utter zieht ilin  an 
und aus. Der Yater is t selbstandiger Schuster. Er is t das 
d ritte  und letzte Kind, kam zur Schule, ais das zweite aus der 
Schule kam.

1. Baufuhrer (weil ich dann m itfahren kann). 2. W ie mein 
Yater (weil er m ir Stiefel macht). 3. Ausschneiden. 4. Schul- 
arbeiten. 5. Im  bunten Kranz lesen.

M 17: Jetzt zu den Madchen. M ittelgrofi, n icht stark, ein
D 0 r  i  n g , Psychologie der Schulklasse 3
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bifichen muffiges, mochte sagen unordentłiches Gesicht, kleinen 
Zungenfehler, etwas linkisch, is t Linkshander, schreibt rechts, 
zeichnet links, Schrift w ird  nach und nach doch ausdrucksvoll 
und gut, soweit der Mangel an Ordentlichkeit es zulafit, is t 
nicht unbegabt, fa fit le icht und schnell, konnte viel mehr leisten 
wenn mehr Ausdauer und Sorgfalt herrschte, so wechselt es. 
Es kann vorkommen, dafi eine A rbeit m it 1, die andere m it 4 
zensiert werden mufi. Entw ickelt o ft gute Gedanken, leistet 
auf allen Gebieten Gutes. Pafit sich den anderen an, vertraglich, 
gefallig, soweit sie selbst ihre Saclien beisammen hat, arbeitet 
schnell, selbstandig. Unordentlichkeit stammt aus dem Hause, 
wo die Kinder ungeziigelt toben kOnnen und wenig zu Sitten 
und Manieren angehalten werden. M utter is t schwach, Vater 
Bootsfuhrer, sie is t das jungste von 5 Kindern, die alle nicht 
unbegabt sind.

1. Schneiderin (Geld verdienen). 2. W ie meine Schwester 
(weil sie m ir immer was abgibt). 3. Singen (weil ich dann 
Sangerin werden kann). 4. Meiner M utter helfen (weil ih r das 
Spafi macht). 5. Marchen.

M 18: A is Madchen grofi, kra ftig  und doch nicht ganz gesund 
scheinend, zuweilen blafi und matt, merkt man in ihren 
Leistungen doch keine Veranderung. Ein ziemlich unbeweg- 
liches Mienenspiel, zuweilen etwas Geringachtendesausdriickend, 
ruhig, s till, erscheint o ft teilnahmlos dem U nterricht gegen- 
iiber, is t es aber nicht, kann auch bei Stórung unbeeinflufit 
bleiben, nicht leicht erregt, klug, wohl die K liigste, dereń 
Leistungen sieli immer gleichbleiben, unbeeinflufit, kalt, nicht 
vie l Teilnahme anderen gegenuber. Zuerst war sie haufig un- 
aufmerksam, glaubte es n icht nótig zu haben, zu gehorchen. 
lia lf nicht gem und te ilte  nicht gem, je tzt spurt man nichts 
mehr davon; ich brauche sie nicht mehr zu emiahnen, m hig 
h ilft sie andem und is t ihnen gefallig, sie drangt sich nicht 
auf, geht ihren Weg allein olme die anderen zu meiden, arbeitet 
yollstandig selbstóndig, weifi alles anzufangen und lie fe rt immer 
gute Arbeiten, ist wohl diejenige, die sich am wenigsten irre- 
fuhren la fit. Sie leistet auf allen Gebieten viel, rechnet be- 
sonders schnell und sicher. Sie is t einziges Kind eines Fabrik- 
handwerkers. M utter geht aufs Handeln, anscheinend um den 
Verdienst in Kleidung anzulegen, verzieht ih r Tóchterchen, um 
sich von ihm tyrannisieren zu lassen. Daher kam auch das
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abfallige Betragen anfangs in der Schule, ihre K lugheit hat es 
aber bald erkannt, da& sie dam it hier n icht weiterkommt 
tmd schon kann sie sich auch umstellen. Handbetatigung 
weniger gut.

1. Schulfraulein (dafi ich die Kinder was lehren kann).
2. W ie meine Tante (weil sie immer so nett ist). 3. Hand- 
arbeit (fur meine M utter). 4. Spielen. 5. Marchen.

M 19: Ein Madchen, das das 2. Jahr die Klasse besucht, 
blond, sehr sauber, gut und ordentlich gekleidet, korperlich 
gesund, aber geistig sehr schwach, ein leeres, grofies, ver- 
schleiertes und doch strahlendes Auge, aufierst anlianglich und 
zugetan, schmiegt sich zu geme an und streichelt die Hand, 
immer folgsam, hSflich, am lióflichsten von allen Kindern, lieb 
und freundlich zu ihren Mitschulerinnen, mOchte jedem helfen, 
jedem etwas abgeben, tu t keinem etwas zuleide, is t aber sehr 
le icht abgelenkt, kann kaum 5 Minuten einer Sache folgen, 
sieht mich nut leeren Augen an, wenn ich ihm etwas erklare, 
und ich bin o ft iiberrascht, wie es dann doch zuweilen etwas 
yerstanden hat, wo ich es n icht erwartete. Sie fragt o ft mehr- 
mals nacheinander dasselbe, s te llt in  letzter Zeit doch auch 
ganz verstandige Fragen, scheint auch im  B lick je tz t etwas 
mehr Ausdruck zu bekommen. V ielle icht vollzieht sich in  
ihrem Geist eine Wandlung. Man kann ih r nie bóse sein, w eil 
sie nie Boses w ill. Hire Sprache is t ausdruckslos, langgezogen 
und schleppend, k lin g t so hohl, mochte sagen blode. Diesem 
allen nach sind ihre Leistungen besser ais man voraussetzt. 
Sie liest einigermafien, versteht es meistens, schreibt auch ein 
geniigendes D ikta t. rechnet je tz t so, dafi es gentigt, doch sind 
alle Arbeiten mechanisch und ich kann nicht garantieren, ob 
sie so bleiben. Es kommt vor, dafi das, was sie heute kann, 
morgen versagt und dann wieder geleistet werden kann. 
Leistungen schwanken, sind unsicher, unselbstandig. Ich kann 
nie behaupten: r Das kann sie!“ Sie is t ein liebes K ind, des- 
wegen auch bei allen beliebt, keiner tu t ih r was zuleide, 
niemand hanselt sie; wer das versuchte, spurte die Veraclitung 
der anderen, alle loben sie und freuen sich m it ih r, wenn’s 
ih r gelingt. „O, Ilse, wie sch5n.“ „Fraulein, Hse kann es auch!“ 
so imd ahnlich heifit es dann. Dann freut sie sich und meint, 
nun kdnnte sie es ganz gut und e ifert umsomehr. A is sie zu 
Weihnachten freudestrahlend m ir ihren in  der Schule v5llig

3*
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ohne H ilfe  m it allen mOglichen und unmoglichen Figuren regel- 
los beklebten Abreifikalender zeigte, kamen alle Kinder herbei; 
ihre Mienen verrieten die Erkenntnis der M inderwertigkeit, 
aber ih r Mund sprach m it Gutm utigkeit und Liebe: „O, Ilse, 
das is t aber fein, so sch6n is t kein anderer, dein Kalender is t 
der schónste!" Da war kein Kind, das anders sprach. Gluck- 
lich  und strahlend, im Glauben, ih r Kalender ware w irk lic li 
der schOnste, zog sie zu Platz, betrachtete immer wieder ih r 
W erk und zeigte es hin und wieder in  die Hóhe. Ich werde 
sie Ostem wohl versetzen. Der Vater is t Steinsetzer, M utter 
macht einen netten Eindruck, E ltern wollen sie gem fórdern, 
uben vie l m it ih r, bis vor ‘ /2 Jahr war sie einziges Kind. Ih r 
Hauptinteresse lenkt sich auf ihre neuen Schleifen, K leider 
und Schuhe und auf Ausgehen und Feste feiem. So etwas 
beschaftigt sie tagelang.

1. Ein Vater (damit ich Geld verdiene). 2. W ie meine M utter 
(weil sie m ir vie l Schones kauft). 3. Schreiben (macht Spa6).
4. Spielen. 5. Schneewittchen.

M 20: M ittelgrofi, gesund, dunkel, etwas lauemden, falscheu 
B lick, Schwatztante, der Mund redet, was er n icht verant- 
worten kann, jedem zu gefallen, kann sich zur richtigen Klatsch- 
base ausbilden, wenn nicht E inhalt geboten, nimmt es m it der 
W ahrheit n icht so genau, b ildet sich o ft fest ein, dafi es so sei, 
weifi W ahrheit und Unwahrheit nicht auseinanderzuhalten, is t 
aufdringlich, frech, hangt sich an und is t nicht abzuschiitteln, 
n icht fe in fiih lig , aber le icht beleidigt und ergiefit dann ihren ganzen 
Zora iiber die Beleidigerin, bald wieder vergessend, sonst sauber, 
ordentlich, le icht zerstreut, fliich tig , begabt. Leistungen durch- 
schnittlich gut, besonders fu r Handgeschicklichkeit veranlagt, 
zeichnet m it Vorliebe menschliche Gestalten, lieb t den Putz, 
spielt gem m it ihren grofien Haarschleifen, hat sich in ihren 
Fehlem aber auch schon gebessert, anfangs sehr rechthaberisch, 
alles regieren wollen, fugt sich aber je tzt mehr. VTater Eis- 
fahrer. E ltern scheinen die Gefahr der Yeranlagung nicht zu 
erkennen, nehmen das Tóchterchen in  Schutz und suchen die 
Schuld auf andere Unschuldige zu schieben.

1. Lehrerin (dafi ich lemen kann). 2. W ie mein Vater (weil 
er m ir Geld gibt). 3. Lesen (damit ich gut lesen kann).
4. M utter helfen (weil sich M utter freut). 5. Tischlein deck dich.

M 21: W ieder so ein kleiner feuerspeiender Berg, den man
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nur leise beruhren darf, um gleich nach allen Seiten zu spriihen. 
Ein lebhaftes, aufgewecktes Kind, Quecksilber, Stillesitzen und 
Mundhalten is t schwer. Uberall is t sie m it Fragen und Be
merkungen dazwischen, g ibt kurze, klare, treffende Erklarungen, 
begleitet von richtigem Tonfall und passenden Bewegungen, 
durch und durch aktiv, mochte am liebsten nur alle in ta tig  
sein, is t o ft eine Qual, zu warten; aber auch das le rn t sich. 
Ein feines, kluges Madchen, freundliches, immer heiteres Madei, 
teilnehmend an allem, m it friscliem, freiem, offenem B lick ohne 
Arg, besitzt ein feines Bechts- und Gerechtigkeitsgefuhl, hat 
ein hofliches Benehmen, h ilft und g ib t gem, arbeitet schnell, 
selbstandig und sauber, konnte bei dem E ifer o ft mehr Sorg
fa lt walten lassen, versagt aber nie, we i fi gut zu organisieren, 
tragt m it gutem Ausdruck imd feinem Mienenspiel vor, is t auf 
allen Gebieten beschlagen, fuh rt Delfach die Madchen, und die 
lassen sich gern von ih r fuhren. Sie is t die 3. Tochter eines 
Tischlers. Ihre M utter is t friih  gestorben, sie hat eine Stief- 
mutter, die anfangs die K inder wohl verw6hnte, sie je tz t aber 
doch in  den richtigen Bahnen erzieht, sie zu H oflichkeit und 
guter S itte anhalt.

1. Yerkauferin (macht Spafi). 2. W ie meine M utter (weil sie 
uns Gutes tut). 3. Rechnen (macht Spafi). 4. M utter helfen 
(weil sich M utter freut). 5. Marchen.

M 22: Ein frisches, kraftiges Madchen m it roten Backen, 
Grubchen im  Kinn, immer freundlich lachend, strahlende, blaue 
Augen, zuweilen keck ausschauend. Sie gehOrt erst seit Ostem 
dem Klassenverband an, vorher mehrfach gewandert, ih r Konnen 
trotz guter Begabung gering, hatte v ie l nachzuholen, hat’s nun 
erreicht. Lesen ging schlecht, nun gut; unsre S chrift kannte 
sie noch gar nicht, nun kennt sie sie; D ikta t war ih r unbekannt, 
je tz t geniigfs; m it dem Rechnen haperte es stark, auch das 
geht nun. Sie steht gesellschafthch uber den anderen, fiig t 
sich aber vOllig ein, auch die andem sehen in  ih r nichts 
anderes. Sie haben sie gem, freuen sich gelegentlich mai uber 
ih r schones, neues Kleid. Sie hat Freude an Schelmenstreichen, 
hat Hang zur D ickfa lligkeit, alles le icht abgeschuttelt und ver- 
gessen, zieht lSchelnd etwas beschamt den Mund, und schon 
is t sie wieder obenauf. Vater is t Gutsbesitzer gewesen, je tz t 
wohl Kaufmann am Rhein, E ltern leben in Scheidung, M utter 
scheint sich ihren 3 Kindera nicht v ie l zu widmen oder bisher
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nicht widmen zu kbnnen, scheint nun anders zu werden, denn 
beaufsichtigt seit Weihnachten die Schularbeiten. Der F le ifi 
und die Sorgfalt bei dem Kind konnten bestandiger sein, es 
weifi, was es w ill und la fit sich nicht bereden, lachelnd weist
sie die anderen ab.

1. Lehrerin (Geld verdienen). 2. W ie meine M utter (weil sie 
m ir so schOne Sachen kauft). 3. Handarbeiten (fiir Mutter).
4. Abwaschen (weil sich M utter freut). 5. Struwelpeter (da sind 
solche W itze drin).

4. Charakteristik der Klassengemeinschaft
Gruppenbild u ng

Soviel und so angestrengt ich meine Klasse auch auf 
Gruppenbildung hin beobachtet habe, so wenig habe ich doch 
davon gefunden. Es sind nie bestimmte, die sich einmal, wenn 
nicht meistens alle gemeinsam spielen oder arbeiten, zu einer 
Gruppe zusammenfinden. Es wechselt. Nur die Beobachtung 
mache ich, dafi sich auf dem Hof die Knaben fu r sich und die 
Madchen fu r sich halten. Je alter sie werden, je  mehr scheiden 
sie sich. Im  ersten Schuljahr spielten sie bunt durcheinander. 
Eins nur fa llt m ir noch auf, dafi in  den Pausen, in  denen sich 
doch alle Klassen auf dem Hof bewegen, die Kinder meiner 
Klasse meist immer fu r sich spielen und sich wenig oder gar 
n icht m it den ubrigen Klassen mischen.

Fuhrerłum
Kinder, die sich zielbewufit zum Fuhrertum drangen, beobachte 

ich nicht. Es kónnte es unter gegebenen Verhaltnissen Nr. 2 
sein, der rilcksichtslos und herrschsuchtig veranlagt ist. Er 
la fit sich aber noch zOgeln und fugt sich auch, wenn auch nicht 
immer ohne inneren W iderspruch, der sich unausgesprochen 
doch in seinen Mienen spiegelt. Den halte ich aber vom 
Anfang an davon zuruck, um ihn nicht zum Beherrscher 
seiner M itschfiler zu machen. Ein solches Fflhrertum  scheint 
m ir n icht das Rechte. F filirertum  soli sich auf KSnnen, 
aber nicht auf Gewalt grunden. Fuhrer kann Nr. 2 im 
Turnen sein. In  den anderen Fachem zeigen sich immer mehr 
ais Fflhrer Nr. 5 und Nr. 21 durch ihre Lebhaftigkeit und 
schnelles Erfassen, durch ih r Denken. Sie leiten die ubrigen
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Kinder zum Erkennen der Dinge, machen ihnen m it wenigen, 
klaren W orten alles verstandlich, haben dadurch ihre M itschuler 
auch auf dem Gebiet der S itte und Ordnung in der Hand. 
Sie brauchen nur Ruhe zu empfehlen, wenn ich einmal die 
Klasse verlasse, imd die Gesellschaft folgt ihnen. So betragen 
sich auch die ordentlicli, die sonst doch le icht die Ordnung 
durchbrechen wie Nr. 1, Nr. 10, Nr. 12. Es is t dies eine, durch 
ihre Befahigung gegebene, naturliche Fuhrerschaft, die das 
Ganze nur heben kann. W urden aber Kinder wie Nr. 1 oder 12 
die Fuhrung an sich reihen, so ware es ein Herabdriicken des 
Niveaus. Es kónnte auch zu einer Spaltung der Klasse fuhren, 
besonders, wenn der niederen Elemente mehr in  einer Klasse 
sind. W ie sich die E inheit und das B ild  meiner Klasse m it 
dem fortschreitenden A lte r gestalten w ird. is t ja  auch noch eine 
Frage der Zeit.

Erscheinungen, die die Gemeinschaft gefdhrden 
Nr. 2 neigte im  1. Halbjahr des 1. Schuljahres zur Uber- 

hebung. Er konnte anfangs am besten lesen und rechnen und 
meinte haufiger m it brustendem Ton: „Ich  bin der Beste." Da 
habe ich ihm gesagt: „Hans, das meinst du, aber andere konnen 
es auch und lemen es noch. Die geben sich auch Miihe." 
Wenn er einen Fehler mach te , legte ich geme den Finger 
darauf. unmerklich naclidrucklicher ais bei anderen, wo ich 
trostete und sagte: „Nun, das schadet nichts, das andere Mai 
w ird  es noch besser." Dank seines gesunden, n icht ubermahigen 
Fleifies, is t er bald in  seinen Leistungen zuriickgeblieben. E r gehort 
wohl zu den Besseren, doch nicht zu den Allerbesten und hat 
sein Prahlen verlem t. E r is t nun bescheidener geworden. Er 
w iire sonst so ein richtiger Grohtuer geworden. Er war auch 
nur f iir  sich da, rucksichtslos gegen andere. Fehlte anderen 
einmal dieses oder jenes, sprangen andere bei und gaben von 
ihren Sachen, nur Hans nicht. Da fehlte ihm etwas. Nun 
wollte er leilien. Andere gaben ihm, aber ich g riff ein und 
sagte: „E igentlic li mufite d ir wohl niemand etwas geben, denn 
du hast ja  auch noch keinem geholfen." Da blickte er mich 
verwundert an. So habe ich ihn noch einige Małe darauf hin- 
gewiesen. Und nun is t er ebenso freigiebig und hilfsbereit 
wie alle anderen. Es is t reizend, w ie sie sich ruhig und geme 
ais selbstverstandlich auslielfen, ohne dafi ich sonst besonders
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darauf hingew irkt habe. So sammeln sie zuweilen fu r Nr. 10, 
der vom Hause nie etwas bew illig t bekommt. A is es zum 
Weihnachtsmarchen ging, kamen alle m it, nur Nr. 10 nicht. 
Nr. 5 brachte 5 Pf. mehr m it dem Zusatz: „Das soli fu r Walde
mar, sagt meine Mutter. Andere bringen yie lle icht auch noch 
Geld m it, dann kann er auch mitkommen.“ An den folgenden 
Tagen kam soviel ein, dań ich zuriickweisen mubte, w eil es 
zuviel wurde.

Neid und Mifigunst kennen die Kinder nicht. Ich habe es 
kaum im Anfang gespiirt, und es hat sich auch nicht erst aus- 
gebildet. Ich hute mich, irgendein Kind dem anderen vorzu- 
ziehen. In  jeder A rbeit findet man etwas, was anerkanut 
werden kann, bei einer Sorgfalt, bei anderer F le ifi, bei anderer 
Satzbau usw. Selten, oder fast gar nicht, g ibt es nur Tadel. 
So wissen die Kinder, jeder kann etwas, jeder g ilt etwas in 
der Klasse, sie brauchen sich nicht zu uberheben, sie brauchen 
aber auch nicht neidisch und abgunstig zu sein. W ohl fiih len sie 
selber, wer die ganz schwachen Kinder sind. Dariiber kommt aber 
keine Schadenfreude auf, sondem sie bemuhen sich, sie m it vor- 
wartszubringen, versuchen es ihnen klarzumachen und zeigen 
meistens alle eine helle Freude, wenn es dem einen oder dem 
andem gelingt. So fafite Nr. 2, der sonst nichts fu r andere 
ubrig hatte, Nr. 15, dem das Rechnen recht schwer fa llt, ein
mal in  solcher Freude um und sagte: „Siehst du, Karl-Heinz, 
nun kannst du es auch!" K inder mógen immer geme eine 
Note oder Anerkennung fu r ihre Leistungen haben. Einmal im 
1. Schuljahr hatte ich m ir B ilder besorgt, die ich beim guten 
Lesen den Kindern gab. Ich w ollte ihren Leseeifer belohnen 
und zugleich auch noch mehr anspomen. Aber ich war froh, 
ais sie alle waren. Diese Gier, m it der sie auf die B ilder 
sahen und warteten, der Triumph derer, die sich eins errungen, 
und die teilweise enttłuschten Blicke derer, denen es vorbei- 
gelungen war, taten m ir weh und sagten m ir: „Da ziehst du 
einen Ehrgeiz und W ettstreit grób, der entschieden nicht der 
richtige is t." Ich stellte es schleunigst ein und habe nie wieder 
Prfim ien verte ilt. Hatte ich das fortgesetzt, hatte ich m ir eine 
abgunstige, uneinige, zankische, unehrliche Klasse heran- 
gezogen. Ebenso kónnen Zensuren w irken, wenn sie verkehrt 
und zu haufig angewandt werden. Die Zensuren unter den 
schriftlichen Arbeiten werden von m ir nicht besonders hervor-
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gehoben, es sei denn, dafi einer einmal eine ganz besondere 
Leistung hat, wie einmal Nr. 15 im  D ik ta t 0 F. geschrieben 
hatte. Da freuten sich alle m it ihm. Es sei aber auch ein
mal, wenn einer besonders nachlassig gearbeitet hat, damit er 
sich dann auch einmal schamt. Untereinander tun sie sich aber 
doch besonders dann ihre Zeugnisse kund, wenn sie ein gutes 
bekommen haben. Ebenso machen sie es m it den Fehlern bei 
den taglichen D iktaten. Ich selber hebe es vor der Klasse 
meistens n icht hervor, es sollte denn etwas Besonders sein, 
sonst yerhandle ich da m it dem einzelnen. Es kommt sonst 
eine solche Erregung in  die Gesellschaft, die Krafte verzehrt, 
die an anderer Stelle w ertvoller sind. Vor langerer Zeit baten 
sie mich, ihnen beim mundlichen Rechnen auch Zeugnisse zu 
sagen. Ich ta t es ihnen zu Gefallen dann einmal. Das war 
ein E ifern. Aber ich halte es n icht fu r gut und habe es nicht 
wieder getan. Die Kinder selber mussen gar n icht genau 
wissen, an welcher Stelle ihre Leistungen stehen, und wer 
Bester ist. Ja, das weifi ich kaum. Tut auch nicht notig. 
Ich weifi wohl: der und der is t begabt und der nicht. Aber 
warum das Zunglein an der Wage immer so ganz genau 
einstellen, es kann doch le icht einmal nach dieser oder jener 
Seite ausschlagen. Wenn die K inder wollen und konnen, das 
geniigt. E in mathematisch genaues B ild  werde ich ja  erhalten, 
wenn ich mich hinsetze und die Zeugnisse der einzelnen Kinder 
genau berechne. Aber wie manches Mai war man m it dem 
Klassenbild n icht zufrieden, wenn man fruher die K inder nach 
den Zeugnissen setzte. Y ie l Zank und S treit der Kinder und 
damit Uneinigkeit in  der Klasse is t yerschwunden, seitdem es 
keine Platze nach den Zeugnissen gibt.

Um Zank und S treit, Uneinigkeit und Uberhebung zu ver- 
hindem, verteile ich auch keine Klassenamter. Es geht sehr 
gut ohne die. Eine Zeitlang war Nr. 2 unser Arbeitsmann, er 
mufite die Tafel umdrehen, wenn es nOtig wurde, w e il er der 
Starkste war. Nun sind andere aber auch gewachsen, nun 
wechselt die Tatigkeit. W ir haben kein Aufsichtsamt. Is t die 
Klasse allein, lia lt sie sich allein ruhig, ohne dafi jemand auf- 
pafit und die anpetzt, die in  ihren Augen lau t waren, w&hrend 
andere yie lle icht noch yie l lauter waren. Nirgends geht es 
bei Kindern so nach Gunst, wie gerade bei der Beaufsichtigung. 
Dann kommen die grofien Auseinandersetzungen und Streitig-
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keiten untereinander; die Klasseneinheit is t hin. Bei uns hat 
niemand das Austeilamt. Jeder holt sich seine Sachen selber 
aus dem Schrank. Das geht alles in  Ruhe und Ordnung. Seit 
einiger Zeit stellen sie sich von selbst hintereinander an. Ich 
habe sie nicht darauf aufmerksam gemacht, aber nun ihren 
Gedanken gelobt. W ir kennen auch kein Ordneramt. Irgend 
ein Kind, was daran denkt oder etwas aus dem Schrank haben 
w ill, holt den Schlussel und schliefit auf. Dabei s te llt sich 
manches hochst ungeschickt an, besonders, da sich die eine 
Schrankseite etwas klemmt. Ich lafi sie sich ruhig miihen, 
sehe es nicht und halte H ilfe  zuruck. Sie sollen lemen, sich 
selbst zu helfen. Nur, wenn es gar nicht w ill, gestatte ich 
m it einem feinen Lacheln eine H ilfe . Jetzt bringt’s jeder selber 
fertig. Geht’s mittags heim, findet sich irgend eines, das alles 
beiseite raumt. N atiirlich  macht man auch da die Beobachtung 
von Druckebergern wie Nr. 1, 8, 10, 13, 14, 16, 18, meistens 
aus Beąuemlichkeit. Gelegentlich suche ich die dann einmal 
heranzubringen. Aber niemand kann sich so iiberheben und 
besser dunken und sich meines besonderen Vertrauens riihmen. 
Ich habe ihnen eine Gelegenheit des Uberhebens genommen 
und eine der Selbsthilfe gegeben. Sie sind alle gleich, alle 
gleich vie l wert. Die E inheit der Klasse is t da.

Der Klassengeist 
Meine Klasse w ird  von einem guten Geist getragen. Ich 

habe eine ganze Zahl von Kindern, die ein sehr feines Emp- 
finden fu r Gut und Bdse haben und sofort ihre Stimme erheben, 
wenn etwas Ungehoriges geschehen is t oder zu geschehen droht. 
Da is t allen voran K 15, der ein besonders feines Gefuhl dafur 
hat. E r wurde es niemals fertig  bringen, auch nur eine kleine 
Luge zu sprechen, er is t es auch, der andere stets zur W ahrheit 
und zum Guten ermahnt. Betrubt erzalilte er m ir heute morgen, 
dah sein Freund K 3 ihm ein gelungenes B ild  aus Arger, weil 
ihm seins nicht so gut gegluckt sei, ilbergelbscht habe. Er be- 
zeichnete es gleich rich tig  ais Neid. Ich nalnn dann Veran- 
lassung in  der Religionsstunde vom Neid zu sprechen. K 3 
war dann so betroffen und entschuldigte sich, es ware aus 
Versehen geschehen. Ich sah seine Erschutterung und glaube. 
er w ird  es so le icht n icht wieder tun, obgleich es wohl in 
seinem Wesen liegt. Darum redete ich auch K 15 zu und sagte
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ihm, es ware von K 3 doch wohl n icht so schlimm gemeint, 
er solle es nur vergessen und wieder m it K  3 gehen, von dem 
er sich ganz abgewandt hatte. In  der nachsten Pause war es 
denn auch wieder vergessen. Sehr fein empfindend sind darin 
auch Nr. 11, 6, 7 und 21. Fehlt einem etwas, so sind fast 
gleich alle bereit zu helfen. Besonders t r it t  das n a tiirlic li auch 
wieder bei den im pulsiren Naturen zutage. Da sind es Nr. 21,
2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, ló , 19. Beim Aushelfen m it G riffeln, 
Fedem, Scheren, Papier usw. steht eigentlich niemand zuruck. 
Besonders haben sich darin gegen den Anfang, wo sie nichts 
von ihren Sachen teilen konnten, folgende Kinder geandert: 
Nr. 1, 2, 4, 13, 18 und 20. Alles weggebend, ohne an sich 
selbst zu denken, so dafi ich immer zurucklialten mufi, sind 
folgende: Nr. 1, 5, 9, 12, 15, 16, 19. Dabei ninunt Nr. 19 aber 
auch wieder geme jede K le in igkeit von kaum einer Bedeutung 
m it grófiter Dankbarkeit und Freude. Nr. 8 und Nr. 9 wurden 
auch geme geben, haben aber meistens selber nichts.

Die M itfreude is t nun besonders grofi. Kommt einer nach 
liingerer Krankheit wieder, so w ird er von allen freudig emp- 
fangen; gelingt einem eine Arbeit besonders, so bezeugen alle 
mehr oder weniger laut, je  nacli ih rer \  eranlagung, ihre M itfreude 
daruber. Am meisten freue ich mich da immer iiber Nr. 2, 
der zuerst nur an sich und fur sich dachte, der sich je tzt 
w irk lich  so liebevoll und riihrend eines anderen annehmen 
kann. Er is t auch immer bereit, anderen ohne Uberhebung 
zu helfen. W ie uberhaupt eigentlich alle, auch die, die sich 
sonst allein genugen, beispringen, andem etwas kla r zu machen, 
w ie z. B. beim Rechnen.

Schwer w ird  ja  o ft einzelnen, sich unterzuordnen und zu 
warteu, doch es geht schliefilich, so sind das Nr. 2, 3, 5, 11, 18, 
21. Bei den meisten ist es der Tatendrang, bei Nr. 2 vielfach 
R iicksichtslosigkeit.

Selbstlose Betatigung fu r die Klasse und selbstloses Eintreten 
fu r die Klasse is t bei den Kleinen ja  noch n icht so erkennbar 
und w ird  ja  auch noch n icht so o ft gefordert. W o lil halten 
sie auf dem Hof und auf dem Schulweg zu i lir  en Klassen- 
genossen. Am wenigsten gerne fu r die Klasse arbeitet Nr. 18,
3, 13. Besonders rucksichtsvoll gegen andere sind Nr. 15, 9, 
19 und 21.

Die guten Eigenschaften des Gesamtbildes der Klasse treten
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so in  den Vordergrund, dafi die schlechten dagegen verblassen. 
W irk lich  schlecht veranlagte Kinder habe ich nur wenige, 
da is t ja  aber die hausliche Erziehung schuldig. Das sind 
Nr. 1 und 12. Nr. 1 is t ein Zanker, mufi o ft ermahnt, auch 
zuweilen deswegen bestraft werden, findet darin aber keine 
Mitmacher, w irk t also nicht suggestiv, konnte aber, wenn bei 
anderen Neigung dazu wfire, le icht mehrere verleiten. Nr. 12 
neigt zu Ungezogenheiten und Ungehorsam, steht aber auch 
iso lie rt da und verdirbt m ir dadurch niemand. Diese beiden 
werden eher von den anderen nach der guten Seite hin gedrangt. 
Neid, Schadenfreude und selbstisches Wesen kommen o ft leise 
bei Nr. 3 zum Yorschein. Mangel an Unterordnung, Rucksichts- 
losigkeit zeigt zuweilen Nr. 2. Ungerechtigkeit und Parteilichkeit 
treten bei Nr. 20 auf. Aber die guten Eigenschaften einzelner 
w irken starker suggestiv auf die Klasse ais die schlechten. 
Ich w ill versuchen, einzelne Falle solcher Suggestion anzufiihren.

Ein Knabe kam nach langerer Krankheit wieder, ein anderer 
schenkt ihm etwas, gleich suchten andere auch etwas her. 
Beim Zeichnen zeichnet der eine ein Schiff, gleich machen es 
mehrere nach. Beim Kalenderkleben zu Weihnachten beobachtete 
ich es vielfach, dafi manche Kinder es den anderen nachmachten. 
Obgleich ich im allgemeinen von meinen Kindern sagen mufi, 
dafi jedes ziemlich seinen eigenen Weg geht. Ich habe sie 
auch vom Anfang an angehalten, selbstandig zu arbeiten, nicht 
von einander abzugucken. Danrni habe ich ein Abschreiben 
und Absehen von anderen auch n icht zu befurchten. Ebenso 
g ib t es kaum einmal ein Yorsagen. Bei fre iw illigen  Arbeiten 
finde ich am meisten suggestiven E influfi. Wenn ich einmal 
wieder erinnere, m ir einmal etwas ins Extrabuch zu schreiben, 
dann kommen gleich mehrere damit. Wenn einer einmal etwas 
zu Hause geknetet oder gerechnet oder gebaut hat, so kommen 
am andem Tag auch andere m it ahnlichen Sachen. Ganz be
sonders krasse F fille  von Beeinflussung ais der allgemeinen sind 
m ir n icht in Erinnerung.

Der objektive Klassengeist is t im  2. Schuljahr noch nicht 
sehr ausgebildet, dazu is t die Gesellschaft noch zu klein. So 
wissen sie ja  noch nichts von Klassenehre, aber doch haben 
sie so ihre Gewohnheiten. Sie scheuen z. B. das ubertriebene, 
gesuchte Laute. Vielfach kommen sie morgens, wenn sie erst 
zu einer spateren Stunde zu erscheinen brauchen, sehr vie l
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fruher. Dann verweilen sie auf dem Hof. Sie legen ihre 
Sachen ab und spielen, oder sie erzahlen sich von dem, was 
sie gesehen haben, besehen Bucher oder B ilder oder besonders 
mitgebrachte Gegenstande wie z. B. Flieger, selbstgebaute 
Krane usw. Muhig stehen vie lle icht nur Nr. 14, 16 und 19. 
N iedlich is t es oft, ihren Unterlialtungen zuzuhoren, wie ein- 
gehend sie dies und das erklaren, der eine dieses, der andere 
jenes und ein D ritte r yie lle icht noch etwas anderes weih. 
Konnen sie nicht einig werden, mufi ich nachher entscheiden. 
Sie werden naturlich dabei auch einmal lau t im E ifer, aber 
Ungezogenheiten und Balgereien g ib t’s eigentlich nicht. Erscheine 
ich auf der Bildflache, so g ib t es jeden Morgen von dem einen 
oder dem andren zu erzahlen. Am meisten weifi Nr. 19 von 
einer Geburtstagsfeier oder einem neuen K leid, einer neuen 
Schurze, einem schlimmen Finger oder Zahnsclnnerzen usw. 
Alles mufi die m ir aus ganz personlichem, engem Kreis ais 
grofie W ichtigke it m itteilen. Die meisten lacheln dabei. Sind 
sie vor Beginn oder in  der Stimde einmal allein, so beschaftigen 
sie sich ganz allein, ohne dafi ich sie dam it beauftrage. Einige 
malen an der W andtafel, andere auf ih re r Tafel, andere lesen 
oder rechnen oder schreiben. W ird  es zu unruhig, so ermahnt 
einer, n icht immer derselbe, zur Ruhe. Zuweilen geben sie 
auch gleich zu Anfang die Parole aus. Es g ib t da einige, die 
geme auch einmal Dummheiten treiben wie Nr. 10, 12 und 1; 
aber sie kommen nicht w e it damit, und da sie ihre Pliitze 
n icht nebeneinander haben, mussen sie sich fugen. Wurden 
die in  einer anders gearteten Gemeinschaft sein, kSnnten sie 
regieren und sie zu einer ungezogenen Klasse stempeln. Ganz 
sicher b in ich ja  auch hier noch nicht, wie es w ird, wenn sie 
grOfier werden und die K indlichke it mehr zuriickbleibt. H in 
und wieder taucht auch schon mai die Aufierung auf: „Das 
mOgen w ir von unserer Klasse uns n icht sagen lassen!“ Es 
zeigt sich also der Ansatz von Klassenmoral und Klassenehre. 
Unbewufit scheint in  der Klasse die Parole „A rbeiten!" zu 
heifien. Denn beschaftigt sind sie immer. Sie drangen m it 
Freude und Lust an die A rbeit. Viele mochten morgens 
diktieren, ebenfalls erzahlen. Haben sie gelesen, so fragen sie 
mich gleich: „D arf ich zeichnen oder ausschneiden?" Manche 
Kinder freuen sich doch sonst, wenn sie gelesen haben, dafi 
Me dann traumen konnen. Meine sind traurig, wenn ich sage:
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„Heute sollt ih r einmal nicht zeichnen, heute so llt ih r nachlesen." 
Im Rechnen drangen sie zum Neuen. Gerade das macht ihnen 
Freude, vor allem, wenn es eingekleidete, schwierige Aufgaben 
sind. Doch dabei versagen die Schwachen. Driicken tun sie 
sich nicht, bis auf einen, Nr. 16. Der mufi nun aber doch 
mehr tun, ais er ohne das Beispiel und die Aufsicht seiner 
Kameraden leisten wurde.

In  meiner Klasse befinden sich auch einige, die recht hart- 
nackig lugen, auch Gelder unterschlagen. Erst vor einer Woche 
kam es heraus, dafi der eine, Nr. 13, seit etwa Dezember v. J. 
jede Woche 30 Pfennig Milchgeld unterschlagen und vemascht 
hat. Der Vater hatte Yerdacht geschopft, fragte bei m ir an, 
und ich nahm m ir den Jungen vor der Klasse vor. Jetzt safi 
er gleich fest, w eil fur mich alles k la r lag, obgleich er sich in 
LOgen hin und her wandt. Bei dieser Sache kam gleich ein 
anderer zur Entdeckung, der es seit langer Zeit ahnlich so ge- 
trieben hatte ; der hatte gemogelt und gesagt, er hatte nur an 
2-—4 Tagen M ilch geholt und das ubrige Geld vemascht. Es 
war Nr. 16, ein dummer und fauler Jungę. Seine Dummheit 
legte ihn bald fest. Die ganze Klasse war empórt uber die 
beiden. „P fu i“ , hiefi es, „schamt euch.“ „Ih r tu t nicht, was 
der liebe Gott w ill." „So etwas hat Jesus nicht getan.“ „Ih r 
kommt in  die H 6lle.“ „Ja, und da is t ein grofies Feuer, da 
m ufit du brennen, hat meine M utter gesagt." „Wenn ich das 
getan hatte, ich mOclite mich n icht zu Hause sehen lassen", 
meinte Nr. 21. Nr. 15 sagte ahnlich wie bei solchem Falle 
von Nr. 13: „Du bist nicht gut.“ Damals meinte er: „P fui, 
Erich, du hast kein gutes Herz.“ Stets bringen sie solche 
Sachen m it Gott, m it Jesus, IlO lle und Teufel in Verbindung, 
obgleich ich nie darauf anspiele, ihnen nur immer gesagt habe, 
dafi sie alles, was sie tun wollen, erst prtifen und sich fragen 
sollen,* ob Jesus das auch getan hatte. Nach solchen Vor- 
kommnissen meiden sie diese Kinder eigentlich einige Zeit; 
einige aufiem es d irekt und sagen: „Nein, m it d ir w ill ich 
nicht gehen", oder „M it d ir w ill ich nicht spielen". Noch is t 
es eine geschlossene Front, und doch móchte ich glauben, dafi 
sich die m it der Zeit lockem w ird, scheint es m ir doch, ais 
waren einige nicht mehr so bete ilig t dabei wie Nr. 1, der 
selber haufiger Anlafi zum Tadel gibt, und Nr. 23, der seit 
Januar der Klasse angehOrt und eine rechte Klassengemeinschaft



Charakteristik der Klassengemeinschaft 47

nicht zu kennen scheint. — Ais ich die Kinder vor 2 Jahren 
aus den Handen der E ltern ubemahm, herrschten recht viele 
verschiedene Ansichten uber Religion, die meisten hatten wohl 
gar keine. Einige kamen m it spOttischen Bemerkimgen, die 
sie meistens vom Yater — ich erinnere nicht, dah einer sie 
von der M utter gehort hatte — ubernommen hatten. Ich lie fi 
diesen es dann von ihren M itschtilern, so gut die es konnten, 
widerlegen. Ich selber h ie lt mich sehr zuruck dabei. Ich er- 
zahlte ilmen dann die Jesusgeschichten nach „Agnes Petersen“ , 
schmiickte sie z. T. noch weiter aus und fand, dafi sie m it 
grofier Begeistenmg davon horten. Jetzt, wo ich an Geschichten 
aus dem Lesebuch aus dem Leben anknupfe, qualen sie mich 
o ft und bitten: „Erzahlen Sie uns doch wieder etwas von Jesus.“ 
Nr. 15, der m ir anfangs sagte: „Ich  w ill gar nicht in  den 
Himmel." „Es g ibt keinen Himmel und keinen Gott.“ „Mein 
Vater sagt: ,W ir wollen nachher Petrus m it Kegeln schieben‘ “ , 
der is t nun der Glaubigste und Frommste. Er is t es aber nicht 
nur m it dem Mund, sondem m it seinem ganzen Herzen. Der 
Jungę lebt m it der Religion. Ich mochte von dem annehmen, 
er tu t nie bewuht irgend etwas Bóses. E r hat ein reines, 
freies Herz. Ich glaube, er wurde niemals lugen. Er besucht 
nun auch den Kindergottesdienst. Der Jungę ware innerlich 
mngekommen, wenn er weiter von dem Yater m it solchen ab- 
falligen Reden gespickt ware. Vor l 1/* Jahren habe ich die 
M utter, eine sehr rerstandige Frau, gebeten, ihren Mann zu 
bitten, solche Bemerkimgen dem Kinde gegenuber n icht zu 
tun. E r kOnne ja  glauben, was er w olle; er hatte ais K ind 
doch auch von Gott und Jesu gehórt, das mochte er seinem 
Kinde doch auch zuteil werden lassen. Wenn das dann grofier 
w iirde, konne es sich sein U rte il ja  auch selber bilden. Das 
hat geholfen. Der Yater hat dies Reden eingestellt. Der 
Jungę lebt seine, eine feine Religion. — Lebhaft sind die 
meisten Kinder meiner Klasse, dadurch macht sie einen 
lebendigen Eindruck. Nur einige Kinder sind unbeteiligt; fast 
ganzlich teilnahmlos und sich wohl nie meldend is t Nr. 14, 
selbst Nr. 16, der grShte Druckeberger, kommt doch einmal 
unaufgefordert m it einer Erzahlung. Er w ird  von den andem 
fortgerissen. A lle  anderen beteiligen sich rege bei allen Dingen, 
bringen ihre eignen Gedanken, bald is t es der eine, bald der 
andere. Die Lebhaftesten sind Nr. 5, 21, 11. Die sind immer
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allen voran. So passen sie beim Vorlesen sehr genau auf die 
nicht ausgesprochenen Laute, wie das „ t “ . Da he ifit es: „Du 
hast schon wieder einen in den Sack oder in  die Tasche ge- 
steckt." Oder wenn ich sage: „Nun wollen w ir erst nach dem 
Vorlesen sagen, was uns aufgefallen is t.“ Dann kommt es: 
„Fraulein, er hat soundso viele in  die Tasche gesteckt", oder 
„Nun schiitte mai deine Tasche aus“ , oder „Du mufit ja  ganz 
schief gehen, so viele Buchstaben stecken in deiner Tasche". 
Wenn einer bei dem Zeichen nicht aufhalt, dann is t er „wieder 
iibergehopst". G ibt es dabei einen falschen Sinn, so fangt der 
eine oder der andeie, besonders Nr. 5, 21 und 10, schelmisch 
an zu lachen und macht auf den W itz aufmerksam, der dabei 
herauskommt. Wenn beim Rechnen es bei allen sehr schnell 
und g la tt geht, dann rufen sie: „Heute fahren w ir m it dem 
Schnellzug." Bei uns is t es S itte, dafi jedes K ind gleich 3 bis 
5, auch zuweilen noch mehr Aufgaben nach der Reihe lbst. 
Kommt einer dabei n icht g la tt durch, bringt er eine verkehrte 
Losung, so is t er „ausgerutscht" oder „in  den Graben geplumpst". 
Yerbessert er sich selbst gleich, so is t er „schnell wieder raus- 
gekrappelt" oder „er hat sich allein wieder rausgezogen", einer 
meint auch wohl: „Du, das war wohl zu nafi darin?" Kann 
er die richtige Losung nicht alle in finden, so „mussen w ir ihn 
aus dem Graben ziehen", „e r kann nicht alle in wieder raus- 
kommen", „Du bist wohl zu tie f reingesackt". Wenn einer 
wie Nr. 16 oder 19 gar n icht erst an die Aufgabe herangeht, 
heifit es: „Du bist wohl bange, dafi du ins Wasser plumst?" 
So und ahnlich geht es in allen Stunden. Beim D ikta t fragt 
einer: „W ird  ,Himmel‘ grofi geschrieben?" Gleich he ifit es: 
„Ja, kannst du ihn nicht sehen?" Oder „w ird  ,fliegen‘ grofi 
geschrieben?" „Ach du, was w ir tun, w ird  doch klein ge
schrieben." Oder „Is t ,Ofentur‘ ein W ort?" „Kannst du 
Ofentur durchteilen, hast du dann in  der einen Hand den Ofen 
und in der anderen die Tur?"

Is t jemand krank, so kommt ein M itle id  durch das Erzahlen 
oder durch Bemerkungen zum Ausdruck. Sie berichten geme, 
wenn sie ihn dann gesehen haben. Kommt das Kind dann wieder, 
w ird  es freudig begrufit, jeder móchte m it ihm spielen, m it ihm 
gehen, o ft w ird  ihm auch etwas geschenkt. Das geschah noch 
haufiger im ersten Schuljahr. Schenken tun sie auch geme denen. 
die Geburtstag haben. Ein B ild, ein Apfel oder sonstige Kleinig-
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keiten werden gegeben. Untereinander werden vielfach B ilder 
ausgetauscht. Bis vor kurzem waren Naschereien, die der eine 
oder der andere sich kaufen darf, meistens auch Gemeingut 
der ganzen Klasse. Es g ibt ja  immer noch Eltem , die ihren 
Kindern gar zu gem Geld in  die Hand driicken, damit die 
K inder sich fu r die Schule Naschereien kaufen. Sie denken 
nicht daran, dafi n icht alle E ltem  in  der Lage sind, ihren 
Kindern Geld zu solchen Zwecken zu geben und dafi sie diese 
Kinder in  eine grofie Gefahr bringen. Jetzt habe ich meinen 
Kindern jegliche Nascherei in  der Schule verboten. Bestechungen 
kommen, soweit ich weifi, n icht vor. W ohl hat Nr. 1 schon 
haufiger versucht, m it Yersprechungen diesen oder jenen zum 
Schweigen zu bringen, w ie’s scheint aber vergeblich. Auch 
solcherlei Yersprechungen habe ich verboten. Einer meiner 
Schuler is t seit 2 Wochen im  Kinderhospital. Es is t Nr. 12. 
Zum vorigen Sonntag haben sie ihm einen B rie f geschrieben. 
Ebenso haben alle an eine friihere, ihnen liebgewordene M it- 
schulerin, die vor einem Jahr fortkam, geschrieben. A is vor 
einiger Zeit einer seinen Vater verlor, wurde Nr. 21 beauftragt, 
f iir  alle ein Beileidsschreiben zu senden. A is dann der Knabe 
wieder zur Schule kam, waren alle eigentlich sehr riicksichts- 
voll. Ich habe n icht bemerkt, dafi einer ihn nach der Ange- 
legenheit fragte; aber mancher drangte sich um ilin  und wollte 
m it ihm gehen oder m it ihm spielen, jeder w ollte sich seiner 
annehmen. Vollstandige Abwesenheit beim U nterricht und 
Beschaftigung m it Spielereien kenne ich n ich t W ohl spielt 
einmal einer aus Nerrositat m it diesem oder jenem Gegenstand 
ganz unbewufit, aber gewollt kommt es n icht vor. Aber arbeiten 
mOgen sie gerne, wie ich schon vorher ausgefiihrt habe. Selbst 
ih r Spiel auf dem Hof is t vielfach ein Arbeiten, ein Umsetzen 
des GehOrten oder Gelesenen ins Spiel. Mogeleien kommen 
selten vor. Nur zwei sind es, die es hin und wieder einmal ver- 
suchen; alle anderen sind fre i davon und sagen es offen, wenn 
sie zu Hause H ilfe  gehabt haben. Ich verbiete es auch nicht, 
lobe aber die besonders, die allein und gut gearbeitet haben. 
Die beiden Mogler sind Nr. 1 und 16. Die M utter von Nr. 16 
glaubt ihrem Kinde zu helfen, wenn sie ihm einmal hier und 
da ein wenig arbeitet und la fit es dann fu r seine A rbeit gelten. 
Jetzt is t es allerdings lange nicht vorgekommen. Anders bei 
Nr. 1. Da h ilft der Yater haufiger und beauftragt den Jungen, 
D 6 r  i  n g , Psychologie der Schulklasse 4
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es auf alle F&lle fu r seine A rbeit auszulegen. Bringe ich den 
Jungen dann einmal in  die Enge, dafi er die W ahrheit zugibt, 
geht der Vater den n&chsten Tag zum Rektor und uberzeugt 
den, dafi der Jungę es doch allein angefertigt hat. Ich bin 
aber nicht so le icht fiberzeugt und kenne meinen Jungen und 
seine Leistungen wohl besser ais der Rektor. Es w ird  m ir 
aber schwer gemacht, gegen diese Vorkommnisse einzuschreiten 
zum Schaden des Kindes, das sich in  seinen Unwahrheiten in 
Sicherheit wiegt. Deswegen tue ich nun so, ais bemerke ich 
es nicht, dann braucht das Kind nicht zu lugen. Ich denke, 
es kommt einmal ein Fali, wo es so k la r liegt, dafi auch nichts 
mehr die W ahrheit verdecken kann. Im  Anfang des 1. Schul- 
jahres versuchten die Kinder nach Kinderart, besonders beim 
D iktat, voneinander abzugucken. Das habe ich ihnen dann 
ais etwas Schlechtes hingestellt, bei dem sie doch nichts lernen 
kónnten, sondem Lugner und Betruger wurden, und dafi sie 
lieber ein paar Fehler mehr haben kónnten, ais von einem 
andem abschreiben. Eine grofiartige Gewandtheit entwickelte 
dabei Nr. 16. Der hat es auch am spatesten abgelegt. Aber 
heute, glaube ich behaupten zu kónnen, tu t er es auch nicht 
mehr. Von langerer Dauer ais bei anderen war es auch bei 
Nr. 10 und vor allem bei Nr. 1. Nr. 10 tu t es schon lange 
nicht mehr und Nr. 1 auch nicht. Ich habe diesen Hartnackigen 
die Gelegenheit einfach entzogen. Im  allgemeinen is t die Klasse 
wahr, zur Lfige neigen nur einige, die durch ihre Eigenschaften 
o ft dazu gezwungen werden, es sind Nr. 1, 13 und 16. Kleine, 
sogenannte Flunkereien kommen auch hier und da wohl ein
mal vor. Das Vorsagen habe ich bei meiner Klasse eigentlich 
nicht kennen gelemt, wenigstens n icht das heimliche. Wenn 
es anfangs einmal hier und da, n icht in bóser Absicht, nur um 
zu helfen, um sein Kónnen zu zeigen, geschah, da habe ich 
gesagt: „Das m ufit ih r n icht tun. Der andere findet es noch 
allein. Er w ill eure H ilfe  gar nicht. Ih r móchtet euch ja  auch 
nicht vorsagen lassen. “ Da blieb es nach. Nun warten sie, 
bis ich sie frage. Aber helfen tun sie geme, besonders beim 
Rechnen jemanden auf den rechten Weg bringen. Wenn z. B. 
einer n icht weifi, w ieviel 7 -8  ist, dann kommt einer, legt 8 
Finger hin und sagt: „Sieh mai, das is t 1 -8 “ , dann kommt 
der andere, legt auch 8 Finger hin imd sagt: „Nun sind es 2 • 8“ 
usw. Ein besouderes SolidaritfitsgefOhl is t bei ihnen noch
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nicht ausgepragt. Sie halten sich auf dem Hof meistens bei- 
sammen, erzahlen m ir wohl zuweilen: „Fraulein, die Klasse 
hat das und das getan, das mogen w ir n ich t", aber weiter geht 
es noch nicht. — Es sind unter meinen Kindern viele, die eine 
gute Erziehung und gute Veranlagungen haben, wie Nr. 4, 5, 
6, 7, 9, 11, 15, 21 und 22. Diese beeinflussen die andem und 
reifien sie m it sich, so dafi das Bose nicht durchdringt. Dazu 
halte ja  auch ich darauf und mache auf jede UngehOrigkeit 
aufmerksam. So w ird manches K ind unmerklich auf den 
rechten Weg durch die Klassengemeinschaft gefuhrt, das sonst 
auch ebenso le icht hatte andere Bahnen wandeln kónnen. Und 
selbst die Schlechtveranlagten werden durch die anderen 
immer mehr auf die gute Seite gedrangt. Sie stehen sonst allein.

Genieinschaftsbetdtigung 
Meine Klasse spielt zusammen auf dem Hof. Sie helfen sich 

gegenseitig, zeigen sich, wie dieses oder jenes gemacht w ird. 
Sie mógen ihre Klasse geme schon haben, hangen ihre Zeich
nungen auf, bringen hin und wieder Blumen m it, die vors 
Fenster gestellt werden. Haben sie ausgeschnitten, sammeln 
sie ihre Platze rein, kriegen die Gleichgultigen daran, es auch 
zu tun, sorgen dafur, dafi nichts liegen bleibt, alles weggeraumt 
und verschlossen w ird. Weihnachten hatten sie in  anderen 
Klassen Schmuck gesehen. Sie erzahlten und meinten: „Das 
móchten w ir auch.- Ich sagte: „Gewifi, schmuckt unsere 
Klasse. " Am nachsten Tag braclite Nr. 2 einen kleinen niedlichen, 
geputzten Tannenbaum m it, Nr. 17 brachte einen kleinen 
kiinstlichen, jeden Tag kam mehr. Tannenzweige wurden an- 
gebracht. Morgens hiefi es: „D arf der Baum nicht brennen?“ 
E r wurde angezundet. W ir hatten. ohne dafi w ir es w oli ten, 
die schónste W eihnachtsfeier. Heilige Stimmung herrschte. 
Einige begannen Weihnachtslieder. A lle  fielen ein. Ein Lied 
nach dem andem erscholl, getragen von grofier Andacht. Eins 
meinte: „D arf ich die Weihnachtsgeschichte erzahlen?" Es 
geschah. Andere lOsten es ab. Gedichte -wurden aufgesagt. 
Eine ganze Stunde rerging. W ir waren in solcher Stimmung, 
wie w ir sie Weihnachten, bei der eigentlichen Feier, nicht 
erreichten. Nr. 3 bat mich, ob er einen Weihnachtsmann an 
die Tafel zeichnen durfe. W ir hatten dann ein Weihnachts- 
b ild , schOner ais es uns voriges Jahr der beste Zeichner der
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Schule, ein Schuler der 1. Klasse, an die Tafel gebracht hatte. 
Viele zeichneten oder klebten einen Weihnachtsmann zu Hause 
und befestigten ihn in  der Klasse. So war unsere Klasse immer 
in  Weihnachtsstimmung. Nim zu Ostem geht es so m it den 
verschiedenen Osterbildem und -karten. W ollen geme mehrere 
dieses oder jenes, so lab ich sie meistens selbst entscheiden, 
wer es tun soli, wenn ich auch unbemerkt sie leite. Sie sind 
dann aber alle einig iiber den Ausfall. So is t es auch im U rte il.

Wettstreit in  der Klasse 
W ie ich uber Zeugnisse und ihre W irkungen denke, habe 

ich schon m itgeteilt. Einen edlen W ettstre it versuche ich zu 
heben durch Yorlesen guter Niederschriften, durch gelegentliches 
Zeigen tadellos ausgefuhrter Arbeiten. Dann he ifit es wohl 
bei dem einen oder anderen: „O, ich w ill einmal sehen, ob ich 
das auch kann." So lasse ich abwechselnd fast taglich einige 
besonders vor der Klasse vorlesen. A lle  achten bei geschlossenen 
Buchem auf Aussprache und Betonung und geben dann ih r 
U rte il ab, das meistens gut ausffillt und nur selten allerlei 
auszusetzen hat. Vollstandig abgelehnt w ird niemand. Jedes 
g ib t dann sein Bestes. Ich habe noch nicht bemerkt, dafi ein 
Kind sich briis te t: r Ich habe es am besten gemacht." Ich 
lasse sie m it Absicht auch nur selten feststellen, wer es denn 
nun am allerbesten gemacht hat. Es geniigt, wenn es gut 
war. Ebenso geht es beim Rechnen. Jeder w ill schnell, ganz 
schnell die LOsung sagen. Und es is t eine Freude zu hflren, 
wie es geht. Ohne sich zu besinnen fliegt die Losung bei den 
meisten heraus. Die Gesichter strahlen. In  der Aufregung 
ff illt  auch einmal etwas Verkehrtes, was sonst n icht geschehen 
ware. Derjenige w ird  rot, verbessert schnell, und weiter geht’s. 
Einer freut sich uber den andem. Kommen die Schwacheren, 
werden sie nicht ungeduldig, sie kennen sie, suchen zu helfen 
und bemerken es m it Freuden, wenn einer es kann, von dem 
sie es n icht erwartet hatten. Ich bemerke nicht, dafi einer 
sich uber den andem erhebt.

Arbeiłsteilung in  der Klasse 
Was w ir tun, tun w ir alle. Es he ifit nicht, das kami nur 

der, und der kann es nicht. W ir versuchen es alle, und w ir 
kónnen es auch alle. Einige móchten natflrlich  geme im m erfort
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an, aber das g ib t’s nicht. Ich sage: „Seht ih r, die andern 
mOchten auch einmal erzahlen. Ih r kommt alle an.“ Und sie 
fugen sich ohne Murren und horen dem andern zu. Schwer 
w ird  es noch zuweilen Nr. 2, aber es h ilft nicht, er mufi auch. 
Vordrangen g ib t es nicht. Ich achte darauf, dafi sie alle an- 
kommen. Am liebsten arbeiten ja  immer Nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 15, 17, 18, 20, 21 und 22. Drucken wurden sich gem 
Nr. 14, 16 und 19. Yielfach darauf ankommen lassen es Nr. 3, 
10, 12, 13 und 23. Nr. 10 arbeitet am liebsten ganz allein fur 
sich seinen eigenen S til, der n icht ungeschickt ist. Ich kann 
alle so heranbringen an die A rbeit, w eil ich nur eine kleine 
Klasse habe.

Klassen- und Einzelleistungen

Spreche ich von den Leistungen meiner Klasse, so kann ich 
sie ais gut bezeichnen; nelime ich aber einzelne heraus, so sind 
die gering und m inderwertig, wie die der Nr. 14 und 16. Die 
genfigen eigentlich den Forderungen der Klasse nicht. W eil 
sie aber durch die anderen Schuler mitgehoben und gefórdert 
werden durch das gute Beispiel, durch Zureden tmd Aufsicht, 
nehme ich sie auch in  diesem Jahr m it in  die andere Klasse. 
Kamen die beiden in  einen anderen Klassenverband, so wurden 
sie w eit zuriickspielen. Nr. 16 la fit sich durch seine Kame- 
raden erziehen und anspomen. A is er vor einiger Zeit nie zu 
Hause gerechnet hatte, nahmen sie ihn vor der Schule schon 
beim Kragen, nahmen ihm den Ranzel ab und sahen seine 
Tafel an, ob er gerechnet hatte. Das half. Den nachsten Tag 
kamen sie m ir strahlend entgegengelaufen und erzahlten: „Heim  
hat gerechnet, w ir haben seine Tafel nachgesehen!" Yon der 
Zeit rechnet er immer, sogar mehr ais er auf hat. E r bemtiht 
sich auch beim Kopfrechnen, und haufig bort er nun von seinen 
Kameraden: „O , H eini kann es!“ E r freut sich und iiber- 
rascht uns immer haufiger m it richtigen, von ihm nicht er- 
warteten, Lósungen. —

Um zu zeigen, wie meine Klasse arbeitet, w ill ich hier mOg- 
lichst genau den Yerlauf einer Unterrichtsstunde beschreiben.

W ir fertigen fast jeden Morgen in  der ersten Stunde ein 
kleines D ikta t auf der Tafel an. Die Kinder bringen selber 
den Stoff. Sie diktieren selber. Jeden Tag ein anderes. Pafit
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m ir der Stoff nicht, leite ich unmerklich auf einen anderen. 
Das Kind bildet den ersten Satz. Die anderen prufen ihn auf 
S til und Grammatik. — So treiben w ir gleich Stilubung. — 
Is t er gehobelt, w ird  er auf Ortliographie untersucht und dann 
noch einmal d ik tie rt und geschrieben. Nun folgt der 2. Satz. 
der zu dem 1. paht. Er w ird  wieder so behandelt wie der 1. 
Und so fort. 3— I Satze geben jeden Morgen ein D ikta t und 
eine kleine N iederschrift zugleich. Dann sehe ich die Arbeiten 
einzeln, im Beisein des betreffenden Kindes, nach, unterstreiche 
die Fehler und lasse sie m ir gleich m iindlich von ihnen selber 
verbessem. Wenn ich unterstreiche, wissen sie meistens gleich 
die Fehler und die Begrundung. Wahrend dieses Nachsehens 
lesen die ubrigen Kinder einzeln. W er gelesen hat, darf auf 
der Tafel zu dem Gelesenen zeichnen, auch einmal etwas 
anderes, was es gesehen hat, zeichnen. Haben w ir dann noch 
Zeit, kommen einzelne Kinder vor, erzahlen das Gelesene oder 
lesen es noch einmal hubsch m it gutem Tonfall vor. Dabei 
schliefien w ir unser Buch und wollen nur horen.

Nun folgt der ziemlich genaue Bericht eines D ikta tunterrichts:
Ich komme in die Klasse. Nach der Begriifhing und dem 

Morgengebet meldet sich Nr. 5: „Fraulein, darf ich mai von 
der Beerdigung diktieren?" — Er hat auch dazu gezeichnet 
(Leichensteine fu r seinen Yater, seine M utter und sich). Aber 
da meldet sich Nr. 6: „Fraulein, ich sollte heute etwas sagen." 
(M ir is t es lieb; denn ich lasse nicht geme ein D ikta t uber 
eine Beerdigung schreiben.) Da kommt Nr. 13. Er hat frei- 
w illig  etwas auf die Tafel geschrieben: „Vom Spiel." Das 
muh er uns erst vorlesen. A lle  hOren zu. Er hat ganz nett 
berichtet. Nach Beendigung sagt Nr. 2: „M  ir  spielen abends 
immer Halina." Beim Vorlesen liest Nr. 13: „D ie am le tzt“ 
„Am letzten", verbessert Nr. 21 sofort. Ais er fertig  is t m it 
dem Vorlesen, frage ich , wie es ihnen gefallen hat. „G ut." 
(Er schreibt meistens auch gut.) Ich : „Is t euch etwas auf- 
gefallen?" „Nein." — Zum Anfang hatte er einige Sfttze m it 
.da" gebracht, die sonst beanstandet werden, je tz t aber in- 
zwischen wohl vergessen waren.

Ich: „So, wer móchte heute diktieren?" Melden sich viele. 
Sie entscheiden sich fQr Nr. 2. Der hat bis heute gefehlt und 
gestem m it seinem Kaspertheater vorm Fenster gespielt, das 
von vielen von der Stra&e her gesehen war.
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Also Nr. 2 d ik tie rt: „Ich  habe gestem Kaspertheater ge
macht." Yerbessert selber sofort „gespielt". W iederholt: „Ich 
habe gestem Kaspertheater gespielt."

Gleich melden sich Nr. 5 und Nr. 21: „Fraulein, darf ich 
.Theater mai anschreiben ?“ Nr. 13, 20, 5, 21. „Ich weih es 
bei ,t‘ ein ,h‘.“

Nr. 22: „ ,Kaspertheater' w ird  zusammengeschrieben." Nr. 21 
sagt: „Kasper-Theater."

Nr. 1: Zeigt ein Buch, in  dem „Theater" steht. Angeschrieben 
w ird  es nicht, es hat fruher schon einmal daran gestanden. 
Es is t ja  nun erlautert. A uf andere W órter w ird  n icht mehr 
hingewiesen. Sie sind bekannt.

Nr. 2 w iederholt: „Ich habe gestem Kaspertheater gespielt.u
A lle  schreiben.
Nachdem sie fertig, spricht Nr. 5: „Ich  lese es m ir immer 

noch einmal durch."
Nr. 3: „Das tue ich auch."
Nr. 2 d ik tie rt w eiter: „A lle  Jungen guckten rauf."
Ich: „W ie kam denn das?"
Nr. 21: „E r stand am Fenster."
Ich: Na, H.. dann m ulit du uns das wohl erst sagen.
Nr. 2: „Ich  stand am Fenster und machte es."
Nr. 15 verbessert: „und spielte es."
Nr. 21: „Nein, ,spielen* haben w ir erst geschrieben — und

baute es auf."
Ic h : „Nun, H., je tz t sage den Satz noch einmal ganz deutlich.'*
Nr. 2: „Ich  stand am Fenster und baute es auf.“
Nr. 8: „stand m it ,d‘ von standen."
W eiter war nichts zu bemerken. „Fenster** kennen sie ais 

Ding.
A lle  schreiben.
Nachdem sie fertig  waren, sagte ich zu Nr. 2: „Nun, H „ was 

w ills t du mm schreiben?"
Nr. 2: „A u f der Fensterbank hatte ich es aufgebaut." („auf- 

gebaut" und „baute ich es auf" fie l keinem auf. Ich lie fi beides 
beieinander, w eil Nr. 2 schon etwas ve rw irrt und aufgeregt 
war. Er war 11 Tage krank gewesen und heute zuerst 
wieder da.)

Nr. 6: „Bank m it ,ck‘ ".
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Nr. 9: „O, nein, h inter ,n‘ kommt nie ,ck!‘ “
Nr. 11: „Bficker, backen w ird  m it ,ck‘ geschrieben."
Nr. 21: „ ,aufgebaut‘ is t ein W ort!"
Nr. 18 und 15: „,Fensterbank‘ is t auch ein W ort."
Ich: „So, H., nun sage den Satz noch einmal."
Nr. 2: „A u f der Fensłerbank hatte ich es aufgebaut.u 
A lle  K inder schreiben.
Fertig.
Ich: „Nun, H., was pafit nun dazu?"
H. weifi nichts mehr.
Nr. 22 w ill helfen: „Und a ll die Jungen guckten rauf."
Nr. 5 und 21: „,guckten' m it ,ck‘.“
Nr. 21: „ ,Und‘ braucht da nicht."
Nr. 11: „Kann er in  den Sack stecken." „Sie mufi sagen: 

A ll die Kinder guckten."
Nr. 22 verbessert und d ik tie rt: „A lle  K inder guckten.“
Nr. 5: „ ,A lle ‘ m it 2 ,1‘.“
Kinder schreiben.
Fertig.
Ich: Legt alles h in! Bucher raus! Erich fangt an zu lesen! 

Erste Bank kommt m it der Tafel her! Ich sehe alle Arbeiten 
in  oben beschriebener Weise nach und schreibe Fehlerzahl 
darunter. Inzwischen lesen andere Kinder. Fehler dabei 
werden von den Kindern verbessert.

Das Ergebnis des Diktates war folgendes:

1: 7 Fehler Nr. 9: 5 Fehler N r 17 fehlte
2: 1 99 99 10: 0 99 99 18 1 Fehler
3: 1 99 99 11: 0 99 99 19 13 99

4: 0 99 99 12: 2 99 99 20 0 99

5: 0 99 99 13: 0 99 99 21 0 99

6: 0
99 99 14: 16 99 99 22 0 99

7: fehlte 99 15: 11 99 99 23 8 99

8: 2 Fehler 99 16: 8 99

Aus diesem Berichte w ird recht deutlich, w ie in gemein- 
samer Arbeit, bei der die Lehrerin kaum m erklich fiih rt, die 
Leistung immer mehr gesteigert und verbessert w ird.

Bei der Losung der kleinen Aufgabe (siehe S. 12) erst aufier
halb und dann innerhalb des Klassenverbandes zeigt sich ein 
fihnliches Ergebnis. Das Niveau der Gesamtleistung steht hOher
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ais das der Einzelleistungen, was aus folgender Ubersicht her- 
vorgeht:

Aufierhalb des Klassen- 
verbandes Im  Klassenverband

Erste Zweite D r iłte Yierte Erste Zweite D r itte Yierte
Lósung: Lósung: Lósung: Losung: Losung: Lósung: Lósung: Lósung:

Erst
trocknen

lassen

Ausrin- 
gen, dann 

nach 
Apotheke

Medizin
holen

Nach
Hause

Zuerst
gefragt

An-
schlie-
fiend

An-
schlie-
fiend

Zuletzt

1
2
3

/

/
-

/

/

/

4 / — — I
— / /

/
—

0
6
7
g

/
/

—
-
7
/

-

_

/

-
/

—
/
/ —

9
10
11
12

/
/

e

-
7

/ _
—

— —
/
/ ---

_
— — ---- /

13
14
15

— — / — —
I

/

—

/ — — / — /
16 — — — / — — — /
17 / — — _ / — — —
18 / — ___ / — / /
19 — — — — / / / /
20 — — / — — — / —
21 — — / - — / —
22 — — / — — / —

Hieraus ergibt sich:
Nur acht K inder (7, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 22) sind bei ihrer 

ersten schriftlichen Losung geblieben. Die andem 14 haben 
sich durch die Besprechimg im  Klassenverbande, bei der 
na tilrlich  die Lehrerin neutral blieb, umstimmen lassen. Dabei 
hat sich der W ert der Leistungen im Klassenverbande erheblich 
gebessert (von 8 richtigen Lósungen auf 13), wobei allerdings 
in  Anreclmung zu bringen ist, dah die Kinder (15,18,19) auch 
fu r die 4. Lósung stinnnen. Entscheidend f iir  die starkę H in- 
neigung zur richtigen Lósung war das Beispiel von 21 (der



58 Das Lebensbild einer Schulklasse

Begabtesten und Beliebtesten), die entschieden erklarte: „Ich 
w ill meine M utter n icht erst sterben lassen.

Wie erlebt das K ind  den Klassenrerband?
Um hier Aufschlufi zu finden, hat Ln 3 in ihrer Klasse einen 

Aufsatz uber das Thema „E in Klassenerlebnis" schreiben lassen. 
Sie berichtet daruber: „E in besonderes Klassenerlebnis war 
uns nicht mehr in der Erinnerung. Ich fiih rte  darum eins 
herbei. Eines Morgens nahm ich meine Uhr in  die Hand und 
sagte zu den Kindern: ,Ich gehe einmal einen Augenblick 
fo rt.' Ich fugte keine Ermahnung zum S tillsein oder Aufgaben 
zur Beschaftigung hinzu. Uberliefi sie so ihrem Schicksal 
und hoffte, dafi sich nun etwas ereignen w urde, was Stoff zum 
Beschreiben gabe. H in ter der Tur blieb ich stehen und wartete 
auf den Augenblick, wo sich dahinter etwas ereignen sollte. 
Nichts rtih rte  sich. Die Minuten verstrichen. Eine Kollegin 
kam, wimderte sich, mich vor der Tur zu finden. Ich erzahlte 
den Grund. W ir unterhielten uns. Sie meinte: ,Soll ich ein
mal hineingehen?' Sie ta t es. Es war nichts geschehen. Sie 
kam wieder. Einige Zeit wartete ich noch, dann ging ich 
hinein. Sie waren in Beschaftigung. Einige lasen, andere 
zeichneten, andere rechneten, andere schrieben. Sie erzahlten 
m ir von dem Besuch. Dann lie fi ich von ihnen das Erlebnis 
niederschreiben. Die Ergebnisse lege ich bei."

Es mógen hier einige Arbeiten der K inder folgen.

K 2: Ein Erlebnis
Fraulein F. ging einmal raus. Ich holte meine Tafel her. 

Da habe ich geschrieben: H. G. . . . M ir wurde es uber, ich 
lóschte das Schreilei aus. Da wollte ich fom Schnee schreiben. 
M it einmal kam Fraulein W. rein, Fraulein W. sagte zu uns, 
wo Fraulein ist. Da sagt ich sie is t ins Lehrerzimmer und 
w ollte ihre Uhr stellen. Fraulein W. sagte zu uns was w ir 
tfiten, w ir sagten: w ir Schreiben ein d iktat. W er is t denn 
Lehrer bei euch? Fraulein W. sagte zu uns das is t hier aber 
gemutlich. W er hat das Osterei gemacht. Da sagte M 21, das 
hat M 20 gemacht. Ich ging nach dem Schrank und holte 
meinen ausschneidekasten und zeigte Fraulein W. meine Oster- 
karte. Da sagte Fraulein W. sagtzuns. denn w ill ich mai sehen 
wo Fraulein F. wohl ist.
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K 5: Ein Erlebnis
Fraulein ging einmal raus. Da sagte ich leise, ih r so llt ruhig 

sein. Da waren sie alle s till. A lle  machten etwas einete 
ziechnen andere liesten andere schrieben und so hatten sie alle 
ihre Beschaftigung. Ich hab erst gelesen dann gezeiclinet. W ie 
ich beim zeichnen war kam Fraulein W . und sagte sie waren 
auch ganz allein. Da sagte Fraulein W . wo ist Fraulein F. da 
sagte K 2, sie ware im  Lehrerzimmer da sagte Fraulein denn 
w ill ich mai sehen wo Fraulein ist. W ie Fraulein das sagte 
holte K 2 seinen Kasten und seite dei Osterkarte Fraulein W.
Da ging Fraulein W. raus. es dauert gam it lange da Fraulein F.
schon wieder rein. Und sagte w ir waren habschatig gewesen. 
Da freute ich mich. und sagte. ich lia tte  nur gesagt. leise sein. 
Fraulein sagte es war gut. Da sagte ich es ware alles so ruhig 
und und gut so w ie ich, ich sagte das Fraulein W. hier gewesen 
und gesagte hat, das w ir allein eben so gut wie bei inser 
Fraulein.

K 8: E in  Erlebnis
Fraulein ging einmal raus. Da sagt K  5 w ir wolln man ganz 

s til. Da habe ich vom Schnee geschrieben. W ie w ir husten, 
da wurde K 2 bose. Da kam Fraulein W . herein. Da standen 
wTir  auf und sagten gutenmorgen. Da fragte Fraulein W. uns 
ob Fraulein n icht h ir ist. Nein sagten w ir. Da sagt K  2 sie 
is t im  lererzimmer und stelt ihre Uhr. Da sagt Fraulein W . der 
Osterhase is t wol schon hier gewesen. Nein sagte ich der soli 
erst kommen. Da sagt Fraulein W . wer is t den Lehrer. Keiner 
sagten w ir alle. Da sagt Fraulein W. denn w ill ich mai hin 
sagt Fraulein W . Und ging wieder raus. Da sclirieb ich weiter.

K  9 : E in  Erlebnis
Fraulei ging mai raus, sie w ollte ihnre Uhr stelen. K  5 sagte 

ruhe, und da sind w ir stilgewese. Und ich hat gelesen und 
da Mochte ich nich. W alter (K 5) lah uns mai der Flieger lesen. 
Jah sagt K 5, da haben w ir der Flieger, ich hab das lesen zu 
ert. Da sagte ich, ich w ollte n icht mer. Ich w ollte seichen 
wie ich das eine Bield ferttich  war. Kam Fraulei W. rein. 
Da hab ich mein seichnen geseigt. Da lie f K 2 an zu laufen 
und holte sein Osterkarte her. Fralei W . sagt die is t schnón, 
w ir gingen alle hin, M agrit (M 22) hat sie auch her, da sagt
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Fraulei W. sagte die is t auch schón sagte Fraulei W. Da 
ging Fraulei W. raus.

K 13: Ein Erlebnis
Fraulein ging einmal raus. Da sagte K 5 w ir wollen je tzt 

einmal ganz s till sein, w ir waren auch ganz s till. Erst hab 
ich ganz s till gesessen und dann hab ich gezeiclmet. Ich hab 
einen Osterhase und Gras und ein Baum und ein Nest ge- 
zeichnet. Da hab ich das Zeichnen ausgelOscht, und dann ge
schrieben. A is ich ein bizchen geschrieben hab, da kam 
Fraidein W. rin . Fraulein W. sagte, „is t Fraulein F. nicht 
h ier?“ Da sagte K 2, nein sie is t im  Lehrerzimmer und s te llt 
ihre Uhr. Da sprach ich m it M 21. Da sagte Fraulein W., 
„seit ih r denn ganz erleine?" Da sagten w ir ja. Fraulein W., 
hier is t es ja  ganz gemutlich. A is Fraulein W. die B ilder an- 
sieht, da fragte sie uns, ob hier schon der Osterhase gewesen 
ist, da sagten w ir alle ja. Da fragte Fraulein W ., „wer is t 
denn Lehrer bei euch?“ Keiner is t Lehrer bei uns. Da sagte 
Fraulein W ., denn w ill ich einmal sehen wo Fraulein F. ist. 
Da ging Fraulein W. raus. Da hab ich weiter geschrieben, 
von Gestem Abend wie der Schnee gefallen ist. Ich hab eine 
Yiertelseite geschrieben. K 1 und K i l  haben gesprochen, und 
K 2 und K 6 haben auch gesprochen. Da sagte ich ih r sollt 
s till sein aber nachher haben sie doch noch gesprochen. Da 
kamen sie rein.

K 15: E in  Erlebnis
Ich habe zu K 8 gesacht was is t den h ir los K 8 sachte was

ich gamver stehen konnte. Er sachte gans leise. Ich mufite
mai hufiten da sacht K 2 du w irs t an gesacht da bin ich s til 
gewesen. Da habe ich gemalt. Ich malte ein Osterhase. und 
ein Hauf da hinter waren Oster Eier Fersteck und ein Jungę 
mufa te sie suchen. Der Osterhase hat sich hinter ein Baum 
fersteck er lachte das der Jungę sie nicht suchen w ollte nach 
her hat er sie gewunten nach her kamm Frau W. rein sie sachte 
is t Fraulein F. nicht h ir nicht h ir da sachten Dasachte M 21 
Fraulein F. is t in  Lehrer Simmer und s tlle lt die Uhr. Dasachte 
Fraulein W. wie is t es h ir sch5n gemutlich. Sie sachte wer 
sein Oster E i is t den dis da sachte K 8 das is t M 20 sein
Oster Ei K 2 hollte gleich sein Kasten her und zeichte die
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Oster Postkarte raus den Osterhase und den Baum und das 
Gras das sa hiipsch da kamen sie alle an ich zeichte noch 
Fraulein meine B ilder sie sachte das is t Hipsch da sachte 
Fraulein das B ild  m it der Waze mach ich an lipstenten leiden 
das andere B ild  mach ich auch leiden.

K 2 zeichte a ll die Postkarten K 6 zeichte seinen Oster hase 
und das Kras er hat es auf der Kartę gelecht es sa schbn aus 
K 9 hat seine Kartę auch raus er hat gmalt ein Haus und 
griies Gras undj ein Osterhase der hat ein Oster E i und auf 
das Gras waksen Blumen gelbe rote blaue braune dunkel blaue 
in alem farben auf der Kartę war noch ein Baum Braunen 
Stannn das pastę gerade da zu imd eine hel griłne krone die 
war zakich Das sa schun aus die Krone war Grim da ging 
Fraulein W . raus und nachher kam Fraulin w ider rein.

K 17: E in  Erlebnis
Fraulein ging einmal raus. K  5 sagte w ir sollen leise sein. 

Ich hab meine Hahschleife noch einmal eingebunden K 10 lachte. 
Ich habe Rechnen ais ich pa aufgaben gereclmed hatte, hab 
ich mein Rechnenbuch zu gemacht. Ich  hab meine Tafel ge- 
nommen. Ich hab zu Gerda (M 20) gesagt, O, Gerda du hast 
gakein Rechnen auf der Tafel gemacht!" Gerda, hat gesagt w ir 
haben garnicht Rechnen auf der Tafel auf. A lle  Kinder sachten 
das selbe was Gerda gesagt hat. Ich w ollte es imer nicht 
glauben. Da w ollte ich ganichts mehr wissen. Ich  habe 
meine Tafel genommen. Ich w ollte Zeichnen. Gerda schramte 
so auf ihrer Tafel, ich habe Gerda angestohen sie sol n icht so 
schrammen. Aber sie tu t es doch nicht. Da kam Fraulein W. 
rein, sie sagte is t Fraulein F. n icht da, w ir sagten nein sie 
sagte es is t hier aber gemutlich die Osterer sind fein w ir sagten, 
die hat Gerda gemacht nacher sagte Gerda auch die hat sie 
gemacht. K  2 hollte sein ausschneidekasten, er hat seine Osterte 
geseigt M 22 is t schnell von platz gelaufen und hat sie die 
Osterkarte gezeigt Frauleinein W . sagte setzt euch mann hin 
Ich mann sehen wo Fraulein F. ist. Dann ging Fraulein W. 
wie sie kam Fraulein F. auch bald.

M 21: E in  Erlebnis
Fraulein ging einmal raus. Da w ollte ich von dem Schnee 

schreiben, der heute gefallen war. W ie ich anfing fie l mein
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G riffel runter. W ie ich ihn wieder aufliob, war er entzwei. Ich 
fragte K 8, ob ich einen GrifFel kriegen kOnnte, er sagte ja. 
Da schrieb ich weiter. Da kam Fraulein W. rein. Sie fragte 
uns, ob Fraulein F. nich hier wahr. K  2 sagte is t im  Lehre- 
zimmer. W er is t denn Lehrer bei euch? W ir sagten keiner. 
Da holte K 2 seinen Ausschneidekasten her, und wollte Frau
lein die Osterkarte zeigen. Da sagte Fraulein w ir sollten uns 
wieder hin setzen. Da sagte sie, na dann w ill ich mai sehen 
wo Fraulein ist. Da ging Fraulein W . wieder raus. Da sagte 
K 5 und ich, w ir wollen w ider ganz s till sein. Da schrieb ich 
weiter. Da kam Fraulein F. wieder rein.

Schon diese wenigen hier m itgeteilten Aufzeichnungen der 
Kinder lassen einen tiefen B lick in das Gemeinschaftsleben der 
Klasse und in die Seelen der einzelnen Kinder tun. Interessant 
ist, wie die Klasse ais Ganzes sich eine Meinung daruber ge- 
b ildet hat, was die Lehrerin wohl m it der U hr machen w olle : 
„Im  Lehrerzimmer rich tig  stellen." W ie stolz sind die Kinder 
darauf, dafi sie auch ohne Lehrerin Ruhe halten kOnnen. Da 
kommt ih r Gemeiuschaftsbewufitsein recht deutlich zum Aus- 
druck. „ W ir “  brauchen keinen Lehrer.

Auch die innere Gliederung der Klasse in Cfber- und Unter- 
ordnung deutet sich an. Die echten Fuhrer (K 5 und M 21) ver- 
schaffen sich ohne Gewaltsamkeit durch ihre naturliche Cber- 
legenheit Geltimg. K 2 w ill sich zum Fuhrer aufwerfen. Aber bei 
ihm geht es nur durch Drohung („W irs t angesagt", siehe K 15) 
und Bósewerden (K 8). Und K 9 verrat recht deutlich seine un- 
selbstóndige A rt, die sich unterordnen mufi („W alter, la fi uns 
mai Flieger lesen“).

W ir hdren davon, wie die Kinder sich untereinander aus- 
helfen (M 21 uber K 8), und merken auch, wie einige, z. B. K 18, 
kein Ansehen in  der Klasse haben („naohher haben sie doch 
wieder gesprochen").

K 2 offenbart sich uns in  seiner etwas selbstbewufiten A rt 
(schreibt seinen Namen; verschweigt, dafi K 5 zur Ruhe mahnt; 
bedroht die Ruhestórer und stórt selber; schreibt uns, was er 
selbst gesagt und getan hat).

W ie anders K 5! Is t stolz auf die Klasse. „Es waren alle 
so ruhig und so gut wie ich."

Und K 15 la fit uns einen B lick in sein gutes GemOt tun, und
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iiberrascht durch sein feines poetisches Gefuhl, das schon auf 
rein asthetische Reize reagiert („das paMe gerade dazu“).

W ie sich nun die Kinder untereinander suchen und meiden, 
schatzen und nicht beachten, das w ird  aus den Antworten 
deutlich werden auf die beiden Fragen nach Freundschaft und 
Fuhrertum.

Sie lauten folgendermafien:

K  1: 1. M 22 (sie pafit m ir auf dem Schulwege auf).
2. a) M 21. b) M22.

K 2: 1. K  9 (spielt m it mir).
2. a) K  5; b) K  6; c) K  9 (w eil sie so lemen konnen).

K  3: 1. K  15 (weil er m ir was erzahlt).
2. a) K  15 (weil er schón lesen kann), b) K  5 (schOn

lesen). c) M22 (weil sie schfine Haarschleife hat).
K  4: 1. M 22 (weil sie so schSn ist).

2. a) M 22 (so schon). b) M 21 (weil sie so gute Zensuren
hat). c) K  7 (spielt m it mir).

K 5: 1. K  2 (spielt m it mir).
2. a) K 2 (ruhig). b) K 3 (ruhig). c) K 15 (ruhig).

K 6: 1. K 7  (spielt m it mir).
2. a) K  7. b) K  2 (kann so schon lernen). c) K  15 (weil

er so schOn ist).
K 7: 1. K 6  (spielt m it m ir).

2. a) K 6 (spielt m it mir), b) K 2 (turn t so gut). c) K 4 
(weil er so gut ist).

K 8: 1. K 4  (spielt m it mir).
2. a) K 4 ; b) K 2  (weil sie immer so artig  sind).

K 9: 1. K 2 (spielt m it mir).
2. a) K  2 (prahlt immer so). b) K 6 (prahlt immer so). 

c) K 7.
K 10: 1. K i l  (spielt m it mir).

2. a) K 2 (weil er gut lernen kann), b) K 15 (weil er
immer ruhig ist). c) K 6 (weil er grofi ist).

K 11: 1. K 15 (macht Spafi).
2. a) K 15 (weil er so ruhig ist). b) K 6 (gut rechnen).

c) K 2 (gut turnen).
K 12: 1. K 2  (kann so schOn laufen).

2. a) M 21; b) K 15 (weil das Fraulein sie so lieb hat).
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K 13: 1. K 4  (gut lesen).
2. a) K  4; b )K 2 ; c) M 18 (weil sie immer so friih  zur 

Schule kommen).
K 14: 1. K 2  (mag ich leiden).

2. a) K  2; b) K 6; c) M 18 (die mag ich leiden).
K 15: 1. K 3  (gibt m ir viel).

2. a) K 5. b) K 16. c) K 3 (weil er nichts sagt).
K 16: 1. K 5  (ist fein).

2. a) K 8. b) K 5 (spielt m it mir).
M 17: 1. M 22 (ist so htibsch).

2. a) M 20; b) M 22; c) M 21 (weil sie gut lernen kónnen). 
M 18: 1. M21 (weil sie immer so gute Zensuren bringt).

2. a )M 21; b) K 4 ; c) M 20 (weil sie so schón lernen 
kónnen).

M 19: 1. M 21.
2. K  2 (weil er mich ruft).

M 20: 1. M 22 (weil sie so gut ist).
2. a) M 22; b) M 21; c) M 18 (weil sie so gut sind).

M 21: 1. a) M 18 (w eil sie so gute Zensuren bringt).
2. a) M 18; b) K 4 ; c) K 2  (weil sie so ruhig sind).

Aus diesen Antworten geht hervor, dafi im  Bewufitsein der 
Kinder die folgende Gliederung der Klassengemeinschaft lebt: 

A is F iih re r werden eingeschatzt:
1. K  2 w ird  4 mai ais Freund und 11 mai ais Fuhrer genannt
2. K 15 rt

2
rt V rt rt 6 rt rt rt rt

3. K  6 V i tt V rt rt 6 V rt V rt

4. M 22 V 4 V r V rt 5 rt rt n rt

5. M 21 tt 2 rt r rt rt 5 rt rt rt V
6. K 4 V 2 rt V V rt 5 V rt rt rt

7. K 5 rt 1 rt rt V rt 4 f j rt rt rt

8. M 18 n 1 V rt Freundin V 4 rt rt rt rt

9. K 7 rt 1 V rt Freund v 3 rt rt V rt

10. K 3 V 1 n V rt rt 2 V rt rt rt

11. M 20 rt 0 rt rt V rt 2 rt rt rt rt

Weder ais Freund noch ais Fohrer werden genannt:
K 1, K 10, K  12, K 13, K 14, K 17, K 19.
Ais Motive fflr  die Freundschafł werden angegeben: 
Gemeinsames Spiel 7 mai, Begabung 4 mai, asthetische Motive 

(hubsch) 3 mai.
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A is Motive fu r die W ahl zum Fuhrer werden angegeben: 
Gute Begabung und Leistung 18 mai.
Ruhiges, freundliches, folgsames Wesen 15 „
Gemeinsames Spiel 4 „
Asthetische Motive 8 „

Es w ird  also von den Kindern fur das Fiihrertum  in  an- 
nahernd gleichem Mafie intellektuelle und moralische Befahigung 
verlangt. Dabei kónnen w ir aus der seelischen Beschaffenheit 
der von der Klasse ais Freund oder Fuhrer gewunschten bzw. 
der n icht beachteten oder abgelehnten Kinder auf den Klassen
geist zuriickschliefien.

K 2  is t nach dem U rte il der Lehrerin von Natur aus riick- 
sichtslos tmd herrschsuchtig, das macht ihn gefurchtet. Zu- 
gleich aber is t er begabt und pflichttreu, auch kameradschaft- 
lich, das verschafft ilim  Achtung. Es scheint, dafi in  der Klasse 
vor allem der bewufit ais Fuhrer anerkannt w ird, der zugleich 
Furcht und Achtung erregt.

K 5 und M 21 sind tatsachlich fuhrend. Aber im  Bewufitsein 
der Klasse steht ih r Fuhrertum nicht im  Yordergrund.

A lle  oben genannten ais Fuhrer oder Freunde geschatzten 
Kinder werden auch von der Lehrerin iiberwiegend positiy be- 
wertet. Das U rte il der Klasse stim m t also m it dem der 
Lehrerin iiberein.

Das g ilt auch fu r die nicht beachteten bzw. abgelehnten 
K inder:

K 1: schmutzig, ungescliickt, feig, zankiscli; K  10: sucht keinen 
Anschlufi; K 12 : schlechter Charakter; K 13: lugt und betriig t; 
K 14: stumpf und unbegabt, halt sich a lle in; K 16: w ird  nur in 
einem Falle ais Fuhrer begehrt, hat betrogen; M 17: muffig, 
ungeschickt; M 19: sehr unbegabt.

Wenn w ir die von der Lehrerin gemachten Angaben nun darauf 
hin uberblicken, was fu r verschiedene Arten von Kindern — 
ihrer Veranlagung und ihrem Yerhaltnis zur Klasse nach — 
w ir in  der kleinen Gemeinschaft antreffen, da werden w ir 
staunen uber die M annigfaltigkeit, die doch zur E inheit der 
Klassengemeinschaft gebandigt ist. W ir finden z. B.

Fiihrernaturen: K 2, K 5, K  21.
Kinder, die sich leicht unterordnen: z. B. K 13, K 14, K  15, M 19
Kinder, die sich schwer unterordnen: 2, 3, 5, 11, 18. 21.
Ursprunglich nicht hilfsbereite: 1, 2, 4, 13, 18, 20.

D 6 r  i n g , Psychologie der Schulklasse 5
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H ilfsbereite: 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 21.
Bis zur Selbstvergessenheit hilfre iche: 1, 5, 9, 12, 15, 16, 19.
Besonders rucksichtsvolle: 9, 15, 19, 21.
Rucksichtslose: 2.
Ungerechte und parteiische: 20.
Gelegentlich neidische und schadenfrohe: 3.
M ogier: 1, 16.
Zu Dummheiten geneigte: 1, 10, 12.
Zur Luge geneigte: 1, 13, 16.
Fur die Klassengemeinschaft wenig interessierte: 3, 13, 18.
Im  U nterricht teilnahmlose: 14.
K ritische: 5, 10, 21.
Druckeberger: 14, 16, 19.
Dabei geht aus den Berichten der Lehrerin uberzeugend her- 

vor, wie sehr die Klassengemeinschaft im  allgemeinen wert- 
steigemd auf die einzelnen Kinder eingewirkt hat, naturlich 
immer unter dem bestimmenden Einflusse der Lehrerinpersón- 
lichkeit.

Dah Anderungen des Klassenbestandes auf die Gesamthaltung 
der Klasse im guten oder schlechten Sinne eingewirkt hatten, 
hat Ln 3 nicht feststellen kónnen. Nur ais vier der Bestbegabten 
fehlten, da zeigte sich eine kleine Lucke.

Auch auf Ausflugen is t das Benehmen der Klasse unverandert, 
was offenbar damit zusammenhangt, da& „w ir ja  eigentlich nie 
eine sogenannte straffe Zucht haben".

Bei den beiden Lehrerinnen, die noch in  der Klasse (im 
Schreiben und Handarbeit) unterrichten, stehen die Leistungen 
der K inder n icht auf derselben Hóhe w ie bei der Klassen- 
lehrerin.

Ober die wirksamste A rt der E inw irkung auf die Kinder 
schreibt Ln 3:

Wenn der Lehrer etwas erreichen w ill, so gewinne er sich 
die Zuneigung, das Vertrauen, das Herz der Kinder durch 
freundliche Mienen, gutige W orte, durch Eingehen auf ihre 
Erz&hlungen und gleichma&ige Ruhe. Stete, gleichmafiige Ruhe 
immer und zu jeder Zeit, das sind die besten M itte l, die Kinder 
zu erziehen und erfolgreich zu unterrichten. N icht jedem ist 
es zu jeder Zeit gegeben, und doch sollte man immer wieder 
nach dieser Richtung hin seine Autosuggestion einsetzen. Wie- 
vie l man damit, ja  ich mógte sagen, wie man alles dam it ge-
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wonnen hat, das m erkt man erst, wenn es einem gelungen ist, 
immer und immer, auch in  den schlimmsten Fallen, ruhig zu 
bleiben. Hat das K ind w irk lich  etwas recht Boses getan, rufę 
ich es dann ruhig, y ie lle icht m it einem forschenden B lick, zu 
m ir, so w ird  sein Schuldbewufitsein wach, ohne dafi es sich 
durch meine sonst yie lle icht harte und rauhe A rt auf Gegen- 
wehr einzustellen braucht. Ich bewahre es yielfach so vor 
Ltigen, die sonst o ft ais Erstes auftreten. Der innere Aufruhr 
in  seiner Seele gegen meine Person fa llt weg. Es braucht sich 
nur m it sich und seiner Tat zu beschaftigen, legt darum meistens 
ein wahres und umfassenderes Gest&ndnis ab ais sonst. Bleibe 
ich dann auch noch ruhig, stelle ihm kurz das Hafiliche seiner 
Tat vor Augen, und entlasse es dann noch yie lle icht ungestraft, 
so w ird  es bei den meisten Kindern mehr bessernd w irken ais 
eine harte Strafe. Selbstverstandlich kommt immer der Charakter 
des Kindes m it in  Frage.

Wenn ich mich einmal n icht wohl fuhle, dadurch leichter 
gereizt bin und eher die Geduld und die Ruhe yerliere, so is t 
meine Klasse wie verwandelt. Wahrend ich sonst viele Be- 
gabte habe, sind sie dann meistens ye rw irrt, dumrn, unfahig 
zu denken, so dafi m it den meisten nichts anzufangen ist. Nur 
ganz wenige bleiben ruhig und sich gleich. Ich kann m it einem 
Schlage aus einer guten, intelligenten Klasse eine dumme, un- 
fahige machen. So erklart sich wohl mancher unerwartete 
Ausfall einer Prufung. Haufig kommf das nun bei m ir nicht 
vor, denn ich fuhle mich meistens frisch. Meine Kinder kennen 
mich auch schon so genau, dafi einige es schon fuhlen, ehe ich 
ein W ort sage. Ich sehe es ihren Mienen an und sehe, w ie 
sie es andem m itte ilen und sich Zeichen machen, dafi sie sich 
zusammennehmen wollen.

Noch nie in  meiner langen Tatigkeit habe ich solche Lust 
und Freude an meiner Klasse imd an meiner Tatigkeit gehabt 
wie in  diesen 2 Jahren, wo ich diese Kinder in  der Grund- 
schule nach der freien Methode, nach meiner Methode im  Prinzip 
des Arbeitsunterrichtes erziehe. Und noch nie hat meine ganze 
Klasse m it solcher Lust und m it solchem E ifer gearbeitet, wie 
diese Klasse. Jedenfalls fuhle ich mich durch meine Klasse 
erfrischt und ermutigt. Ih r Yerhalten und ihre Leistungen 
machen m ir Freude zu meinem Be ruf.

5 *



Z w e ite r  A b s c h n it t

K urze  Skizzen der unte rsuchten  K lassen

i. Die Siebenjahrigen

a) Die Knaben (KI I)

1. Lehrer L I  (4): Gleichmafiig stark łheoretisch, asłhełisch, 
sozial; sehr wenig politisch; duldsam und nachsichtig gegen- 
iiber den Scliwaclien anderer; sehr menschenfreundlich und 
kinderlieb; ais Beobachter phantasie- und gefuhlsmafiig m it 
dem W illen zur O bjektivitat.

2. Schule: Liegt im Eingemeindungsgebiet (etwa 1 Stunde 
von der Stadt Lubeck entfernt). Der Lei ter t r it t  in  keiner 
Weise der A rbeit des einzelnen hemmend enigegen. Das 
Kollegium  steht auf seiten der neuen Schule. Yerhaltnis der 
Lehrkrafte zueinander is t gut. Eltern  meist in  der Fisch- 
industrie ais Arbeiter oder Fischer tatig. Klassenzimmer 
sonnenlos.

3. Kinder:
K 1: Arbeiter. Begabt, tolpatschig, streitsflchtig, petzt gern, 

w ird  gehanselt.
K 2: Kaufmann. Begabt, handgeschickt, streitsOchtig, schwer 

zu durchschauen.
K 3: Maurer. S till, freundlich, anhanglich, begabt, ungeschickt, 

MuttersOhnchen.
K 4: Arbeiter f .  Nerv5s, mittelbegabt, gute Beobachtungsgabe. 
K 5: Schlosser. Kórperlicli schwach, seit Krankheit un- 

gezogen, lispelt.
K 6: Maschinist. Freundlich, e ifrig , liandgeschickt, sorgt in 

der Klasse fur Sauberkeit und Ordnung, im Erzahlen 
sehr begabt, im  Lesen und Schreiben auffallend schwach. 

K 7: Arbeiter. Schlecht begabt, verschlagen, sliehlt.
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K 8: Arbeiter. S till, „Hans Traumer“ , „taute“ allmahlich auf, 
unehelich.

K 9: Unehelich, Vetter von K 8. Spafimacher, klein, putzig, 
anhanglich.

K 10: Fischer. Langsam, le icht zerstreut, n icht vie l Selbst- 
vertrauen, sorgte fu r Ordnung in  der Klasse.

K 11: Arbeiter. Schwach begabt, handgeschickt, spricht sehr 
fehlerhaft.

K  12: Zimmennann. K lein, stramm, frisch, mutig, ausdauernd. 
K 18: Arbeiter. Draufganger, wenig begabt.
K 14: Strafienbahnschaffner. S till, zart, linkisch, wenig Selbst - 

vertrauen, imbegabt.
K 15: Fischer. K lein, „pummelig“ , ungeschickt, mehr prak- 

tische Intelligenz.
K  16: Arbeiter. Noch unerweckt, traumerisch.
K 17: W erkmeister. Grofi, stammig, m ittelbegabt, zuerst sehr 

schuchtem.
K 18: Schiffsbauer. Der kleinste, possierlich, geschickt, ge- 

wandt, begabt.
K 19: Kramer. K lein, kra ftig , frisch, draufg&ngeriscli, gelegent

lich  eigensinnig.
K 20: Arbeiter. Aufgeweckt, lebhaft, gewandt, Fuhrer, begabt.

4. Klassengemeinschaft:
Gruppen: 1. Gruppe: K 7  und K 18 (seit Michaelis hat sich 

K 18 von K 7 losgemacht). 2. Gruppe: K 9 und K 8 helfen sich 
gegenseitig. 8. Gruppe: K 16 (aktiv) und K 14 (mehr passiv). 
Beide sind geistig etwas zuruck. 4. Gruppe der Aktiven (nament- 
lich im  Spiel zusammenhaltend): K 20, K 19, K 2, K i l ,  K 4, K 5, 
K 12, K  6, m itunter auch K  17, K 13, K 18. Unter ihnen bilden 
K 2, K 19, K 20, K 17 und K 6 manchmal eine selbstandige 
Gruppe. K 2 und K 19 m5gen nicht m it jedem spielen. 5. Gruppe: 
K 9 und K 8, die dauemd m it K 13 in  S tre it liegen. 6. Gruppe: 
K 10 und K 15 sind Ofter zusammen. Gemeinsame Zuge in  der 
Veranlagung. 7. Gruppe: Enge Freundschaft zwischen K 2  und 
K 19. Spielgefahrten. 8. Gruppe: K 6 und K 17, wohnen in der 
gleiclien Strafie. 9. Gruppe: Ebenso K 12 und K 20. 10. Gruppe: 
Liebling der Klasse is t K 18, der unter dem persOnlichen 
Schutze von K 17 steht. 11. Gruppe: Einzelganger sind: K I,  
K 3, K 7, K 14, K 15, K 16.
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Entsprechend diesen Gruppen haben sich die Kinder in  der 
Klasse ihre Platze gewahlt.

F ilh re r sind: K20, Draufganger bei Spiel und Balgereien; 
K 13 is t der Sprecher, wenn irgend etwas geschehen is t; K 17 
tib t einen beruhigenden, begutigenden E influfi aus.

Dem Wissen nach fuhren K 18, K  17, K  3 und K 2.
Beim Dramatisieren von Geschichten fuhren K 6 und K 12. 
Im  Unterricht drangen sich vor K 5, K 8, K  11, K  12, K 20. 
Yom aktiven Te il der Klasse kaum beachtet werden K 3, 

K 10, K  14, K  15, auch K 7.
Gehanselt w ird  K 1. Neigung zur Cliąuenbildung zeigen K 2 

und K 19 (Kaufmannssóhne), die K 1 und K 7 nicht anfassen 
mogen.

b) Die Madchen (KI 2)

1. Lehrerin  Ln 2 (8): Asthetisch; Verbindungen asthetiscli-bko- 
nomisch, religiOs-sozial; lebensbejahend, im pulsiv, Sanguiniker, 
offenherzig, frOhlich; ais Beobachter phantasie- und gefiihls- 
mafiig verfahrend, optim istisch.

2. Schule: Yorstadtschule. Der Leiter neigt zur alten Autoritats- 
schule (vor allem: Ruhe!), lieb t die impulsiven Ausbruche der 
kindlichen Lebhaftigkeit nicht, la fit aber im ubrigen den Lehr- 
kraften freie Hand. Das Kollegium  siehe Ln 5. Das Klassen- 
zimmer is t unghnstig gelegen; wenig Sonne; duster; schwarzer 
eisemer Ofen; Wandę fu r Anheften von Bildern n icht geeignet.

3. K inder: Madchen.
M 1: Major (geschieden). Lebhaft, vordrangend, je tzt etwas 

ruhiger, redselig, le ih t gerne aus.
M 2: Dr. ju r. Zart, kranklich, ungeschickt, Angstzustande, 

gehorsam, bescheiden.
M 3: Arbeiter. Treuherzig, artig, ruhig, klein, lispelt.
M 4: Schiffsoffizier. Lebhaft, frisch, intelligent, je tz t strebsam. 
M 5: Gartner. Spontan, geschickt, Durchschnittskind.
M 6: Kaufmann. Gesimd, kra ftig , dick, fle ifiig , intelligent, 

sauber, ordentlich. W irk t erzieherisch auf die andern. 
M 7: Kapitan. Bluhend, kraftig, gutherzig, anhanglich> froh, 

kindlich natttrlich.
M 8: Schneider f .  K lein, bescheiden, fleifcig, s till, Durchschnitt. 
M 9: Schneider. Begabt, emst, geschickt, zutraulich, zartlich, 

gelegentlich fluchtig.
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M 10: Arbeiter. Lebhaft, zappelig, kindlich, freundlich, sauber, 
harmlose Streiche.

M 11: Schiffszimmermann. Spontan, kritisch, praktisclie In- 
telligenz, lebhaft, frisch, geschickt.

M 12: Gartner. Gesund, pununelig, gutherzig, artig, zuverlassig, 
gelegentlich abgelenkt.

M 13: Arbeiter. K lein, zierlich, freundlich, ziemlich intelligent, 
fle ifiig, selbstandig.

M 14: Klempner. Kranklich (tuberkulbs ?), schlafrig, langsam, 
zutraulich, fle ifiig.

M 15: Oberpostsekretar. Bescheiden, schilchtern, ruhig, sehr 
geschickt, lenksam, sanft.

M 16: Kaufmann. Grofi, dunn, frisch, fle ifiig, nerv8s, lispe lt leicht.
M 17: Zollbeamter. Linkshandig, ruhig, klein, schiichtem, Durch- 

schnitt.
M  18: Arbeiter. Eingeschuchtert, korperlich vernachlassigt, 

dankbar, w ird  gemieden.
M 19: Fabrikdirektor. Frisch, lebhaft, lenksam, w ild, anhang- 

lich, freundlich, sauber.
M 20: Fregattenkapitan f .  Linkshandig, sehr kindlich, asthe- 

tisch veranlagt, mude, langsam, unordentlich, intelligent, 
Traumer.

M 21: Steuermann. Spontan, intelligent, fle ifiig , sorgfaltig, artig.
M 22: Arbeiter. Begabt, fle ifiig , ungeschickt, lustig, hat ge- 

stohlen.
M 23: Arbeiter. Seit Michaelis wie umgewandelt: artig, fle ifiig, 

sorgfaltig.
M 24: Kapitan f .  Bescheiden, emst, s till, schuchtem, fle ifiig, 

selbstandig, intelligent, spontan.
M 25: Stellmacher. Schuchtem, ungeschickt, langsam, unauf- 

merksam.
M 26: Kapitan. Zart, klein, blafi, bescheiden, s till, vergefilich, 

ungeschickt, unordentlich, schwer zu durchschauen.
M 27: Kaufmann. Gesund, frisch, klein, passiv, n icht un- 

begabt, geschickt.
M 28: Arbeiter. Klein, unruhig, nen^ós, anluinglich, Durchschnitt.
M 29: Arbeiter. D ick, etwas langsam, nachgiebig.
M 30: Kaufmaim. Gesund, freundlich, ruhig, verstandig, in te lli

gent, fle ifiig , treulierzig, selbstandig.
M 31: Eisendreher. Sauber, offen, fle ifiig.
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M 32: Kapellmeister. Schflchtem, schwerfallig, singt gut.
M 33: Gartner. Schuchtern. s till, fleihig, langsam, gutm fltig, 

bescheiden.
M 34: Hauptmann. Blafi, emst, fein, frflh re if, intelligent, ge- 

schickt, tuberkulfls.
M 35: Postschaffner. Anschmiegend, fle ifiig , Durchschnitt.
M 36: K indlich, zartlich, vertraum t, gelegentlich unvertraglich, 

o ft imaufmerksam.
M 37: Gartner. Strebsam, anhanglich, freundlich, lebhaft.
M 38: Kraftwagenfflhrer. S till, bescheiden, freundlich, fle ifiig, 

m ittelbegabt.
M 39: Arbeiter. Seit Krankheit geistig sehr zurflckgekommen. 

4. Klassengemeinschaft:
Gruppen: 1. Gruppe der Intelligenten, die auch dem Stande 

nach zusammenpassen: M 30, M 1, M 15, M 32, M 16, M 4. M 19, 
M 24, M 7, M 27, M 17, M 37. Sind sehr exklusiv, sagen nie 
an (bis auf M 37). 2. Gruppe der mehr Mittelbegabten, die fast 
alle aus Handwerkerkreisen stammen: M 13, M 28, M 23, M 38, 
M 31, M 11, M 35, M 12, M 9, M 21. 3. Gruppe der Einzelganger: 
M 6, M 29, M 9, M 5, M 3. M 20, M 22, M 25, M 2, M 18, M 8, 
M 35, M 39, M  10.

F uhrer sind die meisten aus Gruppe 1, z. B. M 30 (wegen 
ih rer A rtigkeit), M 15 und M 24 (imponieren durch ihre Geschick- 
lichke it in Handarbeiten). Aus Gruppe 2 kommen ais Fflhrer 
in  Frage: M i l  und M 9. Von den Einzelgangem ffth rt M 6 
(imponiert durch ihre Energie).

2. Die Achtjahrigen

a) KI 3 (siehe 1. Abschnitt), b) K I 4

1. Lehrerin  Ln4  (1): Ókonomisch, am meisten zurflck t r it t  
wohl die religiflse Lebensform. Naturliebend; ais Beobachterin 
mehr gefflhlsmafiig verfahrend.

2. Schule: Gemeinschaftsschule (seit Ostem 1925 eingerichtet). 
Leiter und Kollegium  einm fltig auf den Geist der Arbeits- und 
Gemeinschaftsschule eingestellt. Gfinstiges Verhaltnis zur 
Elternschaft. Die Klassenrdume geschmackvoll angestrichen 
und m it B ildem  und Blumen geschmflckt, anheimelnd, gem fltlich.
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3. K inder: Knaben und Madchen.
K 1: Rangierfuhrer. Lebhaft, freundlich, zum Necken geneigt, 

etwas nerv6s.
K  2: Klempner. Sehr empfindlich, rergefilich, streitsuchtig, 

lenksam.
K 3: Schmied. E ifrig , lebhaft, zutraulich, aufgeregt, gelegent- 

lich  brummig.
K  4: Arzt. Geistig regsam, begabt, geschickt, vertraglich, 

gewissenhaft.
M 5: Former. Schwer zu durchschauen, n icht sehr eifrig, 

vie lle icht hysterisch?
K 6: Maler. Weich, lenksam, freundlich, n icht sehr begabt, 

spafiig, geschickt.
M 7: Oberpolizeiwachtmeister. Sehr le icht erregbar, gut begabt.
K  8: Studienrat. Freundlich, vergnugt, beliebt, im Zeichnen 

geschickt, empfindsam, durch Krankheit gescliwacht.
K 9: Tischler. Laut, derb, gutmutig, langsam, selbstandig, 

sorgt f ilr  Ordnung.
K 10: Schneider. S till, zuriickhaltend. begabt, langsamer A r

beiter, gelegentlich stórend.
K 11: Schlosser. Albem, plump, unartig, bequem, imbegabt, 

lenksam.
K 12: Verwaltungssekretar. Weich, angstlich, unselbstandig, 

lebhaft, eifrig, hoflich, freundlich, praktisch wie ein 
Madchen, le icht verw irrt.

M 13: Schneider. Fluchtig, verge61ich, geschickt, durch Strenge 
zu leiten.

M 14: Tiefbautechniker. Żart aber z&h, lebhaft, fle ifiig, fein 
empfindend.

M 15: Stellwerksmeister. Z im lckhaltend, freundlich, fle ifiig, 
ungeschickt.

M 16: Vorarbeiter. Gesund, ruhig, arbeitsfreudig, begabt, un- 
befangen, hilfsbereit, rie lle ich t n icht ganz ehrlich, un- 
beliebt.

K 17: Eisenbahner. Zuriickhaltend, le icht befangen, fle ifiig . be
gabt, aufmerksam.

K 18: Sekretilr. Derb, gutmutig, traumerisch, mittelbegabt.
M 19: Obertelegraphensekretar. Schflchtem. zutraulich, ordnet 

das Klassenzimmer, oft vertraum t, manchmal aufbrausend.
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K 20: Fahrradgeschaft. Sehr schuchtern, im Malen und Basteln 
o ft originell.

K  21: Monteur. Klassenkomiker, vertraghch, begabt (besonders 
im  Rechnen), ungeschickt.

K 22: Oberweichenwarter. Mafiig begabt, fruher trage, je tz t e ifrig.
K 23: Lokomotivfuhrer. Blafi, schwach, nervós, freundlich, 

sorgfaltig.
M 24: Heizer. Langsam, bequem, nicht recht kindlich, y ie l

le icht unehrlich.
K 25: Ingenieur. Leicht verlegen, nerv5s, angstlich, unselb- 

standig, sorgfaltig.
K 26: Bohrer. Stets vergnfigt, freundlich, fle ifiig, hilfsbereit.
K 27: Bohrer. O ft faul und unaufmerksam, ungehorsam, neckt 

gem, arbeitet schnell.
K 28: Fabrikant. Guter Arbeiter, berechnend, etwas schielend, 

neckt gem.
K 29: Handelsmann. Zuweilen Spafimacher, im allgemeinen 

schuchtern, geniert sich vor den Madchen, arbeitet gut 
und schnell, Einzelganger.

K  30: Kassierer. Streitsuchtig, derb, nicht fle ifiig , le icht ab- 
gelenkt.

M 31: Fuhrmann. N icht eifrig, wenig begabt, vergnugt, mehr 
praktisch veranlagt.

M 32: Vorzeichner. H ilfre ich, ehrgeizig, empfindlich, erzieht 
die anderen.

M 33: Bautechniker. Mehr praktisch, h ilfsbereit, schon lOJahre 
a lt (Krankheit).

K 34: Klempner. Madchenhaft empfindlich, scheu, sauber, 
gewissenhaft.

M 35: Unehelich. K lein, zart, s till, e ifrig, aufmerksam.
K 36: Schuhmacher. Krankhaft aufgeregt (Druck auf Gehirn), 

zutraulich.
K 37: Kassierer. Ruhig. gutmutig, sorgfaltig.
K 38: M utter W itwe. Blafi, s till, traumerisch, kranklich.

4. Klassengemeinschaft:
Gruppen: 1. Gruppe der im  gleichen Vorort Wohnenden:

K I,  K 9 , K 23, K 30, M31, K 6, K 37. 2. Gruppe: % 12, M 14,
M 13, K 8, K 3, M 32. 3. Gruppe: M 16, M 24, M 33, M 35.
4. Gruppe: K 3, K 8, K29 (gute Zeichner).

Fuhrer: K 8  (erheitert die Klasse).
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3. Die Neunjahrigen (KI 5)
1. Lehrerin  Ln 5 (13): Asłhełisch; am meisten t r it t  die soziale

Lebensform zuruck. Yerbindung: asthetisch-ókonomisch. Opti-
mistisch eingestellt. Neigung zu pbilosophischer Mensch- und
Weltbetrachtung. Duldsam.

2. Schule: siehe Klasse 2. Kollegium  trotz innerer Gegen-
satze fried lich zusammenarbeitend.

3. K inder: Madchen.
M 1: Gartner. Fleihig, gewissenhaft, zufrieden.
M 2: Postschaffner. Freundlich, hilfsbereit, w illig , nervós, 

tiberanstrengt.
M 3: Schuhmacher. Verschlossen, ruhig, besonnen, o ft fluchtig, 

begabt fu r Zeichnen.
M 4 : Muhlenbesitzer. Scheu zuruckhaltend, mahig fleibig, le icht 

unaufmerksam.
M 5: W erftarbeiter. H ilfsbereit, dumm-gutmutig, schwerfallig, 

unselbstandig.
M 6: Maurer. Sehr scheu, w illig , o ft ermudet, praktisch ver- 

anlagt.
M 7: Jurist. Gewissenhaft, ruhig, sehr empfindlich, sorgsam.
M 8: Fabrikbesitzer. Urwuchsig, begabt, o ft g leichgiiltig, 

ziemlich beąuem.
M 9: Schreiber. G leichgultig, nachlassig, fluchtig, beąuem, 

ziemlich begabt.
M 10: M utter Telephonistin. Freundlich, kórperlich undgeistig 

gewandt, selbstandig, sehr begabt, weniger fleihig, 
Ftihrernatur, beliebt, sehr keck.

M 11: Schuhmacher. Ruhig, verstandig, besonnen, fleihig, 
begabt, selbstandig.

M 12: Pflegeeltem. Sehr guter Charakter, sonnig, ruhig, be
scheiden, freundlich, kórperlich empfindlich, zuriick- 
haltend.

M 13: Reisender. Ruhig, bescheiden, sportliebend, sclieinbar 
gleichgultig.

M 14: Schiffszimmermann. Ruhig, zuruckhaltend, geistig selb
standig.

M 15: Maschinist. Ruhig, verstandig, lustig, ninunt alles leicht.
M 16: Bei den Groheltern. Streitsuchtig, unaufmerksam, stórt 

gern, schwerhórig.
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M 17: Hafenarbeiter f .  Beąuem, sorglos bis zur G leichgultigkeit, 
trage, nicht unbegabt, freundlich, lustig, unordentlich, 
geht betteln.

M 18: Schlachter. S till, scheu, starrer dusterer B lick, schwer 
zu ergrunden.

M 19: Fabrikdirektor. Freundlich, artig, wohlerzogen, selbst- 
suchtig, begabt.

M 20: Unehelich. Ruhig, angstlich, pflichttreu, fle ifiig, be
scheiden, selbstandig

M 21: Ingenieur. Arme zum Te il lahm, Hande verkruppelt.
M 22: D irektor. Frisch, lebhaft.
M 23: Bei Grofivater (Holzarbeiter). Sehr klein und fein, streit- 

suchtig, unruhig, unaufmerksam, ziemlich begabt, nicht 
sehr sorgsam, verstocktes Wesen.

M 24: W erftarbeiter. Leicht ermfidet, empfindlich, zart, fluchtig.
M 25: Schlosser. Ruhig, freundlich, bescheiden, w illig , ver- 

schlossen, etwas fluchtig.
M 26: Klempner. Schwer zuganglich, zuriickhaltend, fle ifiig, 

etwas fluchtig.
M 27: Tischler i .  Zuverlassig, w illensstark, wifibegierig, auf- 

richtig , freundlich, scharfer Beobachter, le icht zu lenken, 
anstandig, fle ifiig, sorgsam, sympathisch, begabt fur 
Zeichnen.

M 28: Glaser. Lachlustig, aufmerksam, verstandig, gute Stimme, 
musikalisch, freundlich.

M 29: Tischler-W erkmeister. Langsam, schwerfallig, fast trage, 
korperlich und geistig schwach veranlagt, frie rt leicht, 
trostloser m iider Blick.

M 30: Schlosser. Ruhig, bedacht, besonnen, ehrgeizig, zuver- 
lSssig, m ittelm afiig begabt, ausdauemd.

M 31: Gartner. Vertraumt, langsam, empfanglich fu r Dumni- 
heiten.

M 32: Obertelegraphensekretar. Neu hinzugekommen.
M 33: Kaufmann. Ruhig, bed&chtig, strebsam, aufmerksam, 

zielbewufit. einsichtsvoll, guter Beobachter, etwas altklug.
M 34: Redakteur. VerstSndig, freundlich, fre i, offen, fle ifiig, 

aufmerksam, ruhig, gehorsam, gut erzogen.
M 35: Kaufmann. Ehrgeizig, fle ifiig , strebsam, begabt,gehorsam, 

zuverlSssig, arbeitet schnell imd gut.
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M 86: D irektor. Stolz, herrschsuchtig, begabt, temperamentvoll, 
beherrsclit, rerstandig, selbstbewufit, fre i und offen, ttber- 
legener B lick, im  Spiel oft tonangebend, nicht immer 
ausdauernd.

M 37: Musiker. Ruhig, beąuem, unfein.
M 38: Gartner. Freundlich, hilfsbereit, zuriicklialtend, ruhig, 

untertanig.
M 39: Platzmeister. S till, zuruckgezogen, empfindlich, trage, 

zerstreut.
M 40: Zahnarzt. F ru lire if, nerv6s, w illensstark, verstandig, 

freundlich, h ilfsbereit, phantasievoll, schwarmerisch.
M 41: Yater f-  Freundlich, schlagfertig, keck, begabt.
M 42: Unehelich. Schwerfallig, tólpelhaft, dunnn-gutmutig, 

unselbst&ndig.
M 43: Angstlich, unbeholfen, gutmutig bis zurDum m lieit, nervos, 

empfindlich, fast immer in  schaukelnder Bewegung. 
W ird gehanselt.

4. Klassengemeinschaft:
Gruppen: 1. Gruppe der gesellschaftlich Gleiclistehenden 

imd Begabten: M 8, M 7, M 36, M 19, M 22. 2. Gruppe der 
HandwerkstOcliter: M 35, M 2, M 12, M 20. 3. Gruppe der
Traumer (aufier M 24): M 31, M 39, spater M 24. 4. Gruppe der 
n icht allzu F le ifiigen: M37, M23, M 17, M 6. 5. Gruppe: M 30, 
M 9, M 25, M 21. 6. Gruppe der nicht fu r vo ll Angesehenen: 
M 5, M 42. 7. Gruppe der S tille n : M 14, M 15. 8. Gruppe:
M41, M 4 (M41 beschutzt M4). 9. Gruppe: M27, M28, M33. 
10. Gruppe: M il ,  M 34, M 1, M 10. 11. Gruppe: M 3, M38, 
M 29, M 13, M 32. Einzelganger: M 18, M 16, M 26.

Fuhrer: M 35. M 11, M 20, M 19, M 28, M 27, M 33.

4. Die Zehnjahrigen (KI 6)
1. Lehrerin  Ln6  (5): Sozial und asthetisch, auch religios. 

Naturliebend, musikalisch (Gesang), phantasie- und geffihls- 
mafiig beurteilend, religiós und philosopliisch interessiert.

2. Schule: L iegt im Eingemeindungsgebiet, w ird  durchweg 
von Landkindern besucht. Kollegium  is t durch private und 
politische Gegensatze gespalten. Leiter is t human, la fit den 
Lehrkraften weitestgehende Freiheit. Eltern  sind meistens 
sehr arm; es la fit sich aber gut m it ihnen auskommen.
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Das Schulhaiis liegt dicht bei Feldem und einem Waldchen,
hat helle, geraumige Klassenzimmer, bietet Gelegenheit zu
U nterricht im  Freien.

3. Die K inder: Knaben und Madchen.
K 1: Lagerhalter. Der grOfite und kraftigste Schuler, kindlich, 

fre i, offen, Fuhrematur, gute Begabung, phantasievoll, 
zeichnet gut, kameradschaftlich, gerecht.

K  2: Vater f .  Lebhaft, unruhig, ehrgeizig, vorlaut, recht- 
haberisch, egoistisch.

K 3: Arbeiter. Schulschwanzer, jahzomig, mafiig begabt.
K 4: Wagenschieber. S tottert, mehr technisch begabt, schwatz- 

haft, vertraglich, nerv5s.
K 5: Gartner. Schwerfallig, langsam, gewissenhaft, bescheiden, 

vertraglich.
K 6: Bierkutscher. Schuchtern, vertraglich, nachgiebig, sich 

unterordnend, mafiig begabt.
K 7: Landarbeiter. K raftig, gut begabt, redegewandt, natur- 

lieb, Fuhrematur, o ft nachgiebig, sehr beliebt, zuverlassig, 
gerecht.

K 8: Arbeiter. Geistig und technisch sehr gut begabt, etwas
phlegmatisch, beliebt.

K 9: Arbeiter. Sehr unbegabt, imponiert durch Grofie und
A lter, stórt oft, nicht ausdauemd, bei Strenge le icht 
yerstockt.

K 10: Arbeiter. Teilweise schwachsinnig, technisch gut begabt, 
vertraglich, gutmutig, behebt.

K  11: Maler. Sympathisch, liebenswiirdig, fle ifiig, gutmutig, 
technisch begabt.

K 12: Gartner. Seit Krankheit sehr nachgelassen, phlegmatisch, 
langsam, verzogen, streitsflchtig, w ird  gehanselt.

K 13 und K 14 sind abgegangen. Es zeigt sich aber immer
noch eine Nachwirkung auf die Klasse. Beide sehr be
gabt, beliebt, Fuhrematuren.

M 15: Arbeiter. K raftig, begabt, gerecht, vertraglich, Fuhrerin.
M 16: Maschinist. Phantasiebegabt, lyrisch, musikalisch, Dar- 

stellungstalent, empfindlich, vertraglich.
M 17: Vater+- Begabt, musikalisch, bescheiden, durch łmusliche 

Yerhaltnisse gedruckt.
M 18: Arbeiter. Sozial, warmherzig, Zeichentalent, Beobachtungs- 

gabe, beliebt.
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M 19: Gastwirt. F le ifiig , freundlich, sozial, naturlich, Phantasie- 
begabt, beliebt.

M 20: Arbeiter. Schwester von M 18. F le ifiig , w illig , freundlich, 
Zeichentalent, phantasiebegabt, nachgiebig, dankbar, 
bescheiden, o ft schwatzhaft.

M 21: Weichensteller. Temperamentvoll, fluchtig, musikalisch, 
jungenhaft w ild.

M 22: Weichensteller. Lebhaft, musikalisch, mittelbegabt, 
egoistisch, kokett.

M 23: Schneidermeister. Lebhaft, knabenhaft w ild, phantasie
begabt, fle ifiig , ehrgeizig, streitsuchtig, Gerechtigkeitssinn. 

M 21: Latemenanzunder. Praktisch begabt, im  Spiele Fuhrerin, 
draufgangerisch.

M 25: Strafienbalmfuhrer. S till, bescheiden, schuchtem, gut 
begabt, anhanglich.

M 26: Tischler. K indlich, m utterlich, warmherzig, anhanglich, 
mafiig begabt.

M 27: Arbeiter. Lebhaft, frisch, fluchtig, musikalisch, wenig 
begabt.

M 28: Holzarbeiter. S till, fein, bescheiden, artig, gewissenliaft, 
phantasiebegabt.

4. Klassengemeinschaft:
Gruppen: 1. Gruppe: K9, K 1 (beide gleich stark), K 6 (Respekt 

vor dieser K raft), K 4 , K 3  (beide zu dummen Streichen auf- 
gelegt wie K 9). 2. Gruppe: M  24, M 22 (beide gleich burschikos). 
M 19 (gemeinsamer Scliulweg). 3. Gruppe: M 15 und M 16.
4. Gmppe: M21 und M23 (beide knabenhaft w ild). 5. Gruppe: 
M25 und M 26 (beide gleich nachgiebig). 6. Gruppe: M 18, 
M 20, M 19 (alle drei sozial veranlagt).

FOhrer: Im  Spiel K 9  und K I.  Allgemein fuhrend is t K 7 ; 
bei den Madchen M 15.

5. Die Elfjahrigen (KI 7)

1. Lehrer L 7  (6): Theorełisch m it religiOsem und sozialem 
Einschlag; die ókonomische imd politische S truktur treten am 
meisten zuruck. Analytisch, kritisch  veranlagt, dabei stark m it- 
fiih lend und empfanglich ftlr  Kunst. Grofies Interesse fu r W elt- 
anschauungsfragen. W ill die Kinder „zum Erleben sittlicher 
und religiOser W erte“ fuhren.
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2. Schule: Die neugegrundete Gemeinschaftsschule (siehe K I 4).
3. Die K inder: Knaben und Madchen.

M 1: Maurer. Schuclitem, angstlich, folgsam, gewissenhaft, 
Musterschiilerin.

M 2: Dreher. Ruhig, zuruckhaltend, nuchtem, verstandig.
M 3: Klempner. F leifiig, w illig , verzogen.
K 4: M ittelschullehrer. Etwas albem, sonst ein guter Jungę.
K 5: Lokomotivfuhrer. Trage, stumpf, stórt oft.
M 6: Arbeiter. Ordnungsliebend, etwas pedantisch, unbeliebt, 

schadenfroh.
K 7: Maurer. Traumer, Neigung zum Bummeln.
K 8: W erkfuhrer. Gutmutig, langsam, trage, energielos.
K 9: Tischler. Strafienjunge, n icht unbegabt, praktisch ver- 

anlagt.
K  10: Tischler. Geistig langsam, dr&ngt sich vor, hat leicht 

S treit, etwas verzogen.
K 11: Schmied. Guter Beobachter, le icht abgelenkt, etwas 

flegelhaft.
M 12: Eisenformer. Albem, aufdringlich anhanglich, nicht ganz

sauber.
K 13: Schlosser. Ruhig, freundlich, mafiig begabt, gutw illig .
K 14: N icht unbegabt, zuruckhaltend, etwas unhóflich.
M 15: Tischler. S till, zutraulich.
M 16: Maschinensclilosser. Freundlich, zuvorkommend, lebhaft, 

Darstellungstalent.
M 17: Retoucheur. Still,zutraulich,empfindlich,ordnungsliebend.
K 18: Kaufmann. Begabt, selbstandig, gutes Beobachtungs-, 

Schilderungs- imd Zeichentalent.
M 19: Zimmermeister. Freundlich, schelmisch,sturmisch,FQhrer- 

talent, ersinnt Geschichten (wie M 16), Darstellungstalent, 
tapfer im  Spiel.

K 20: Bierfahrer. Albem, rupelhaft, energielos, abgelenkt.
M 21: Arbeiter f .  Ruhig, zuruckhaltend, folgsam, nicht ohne 

Phantasie.
K 22: Arbeiter. K lein, w itzig, phantasiebegabt, windbeutelig.
M 23: Arbeiter. S till, freundlich, fle ifiig, gewissenhaft, gemdt- 

voll, empfindhch.
M 24: Rammer. Freundlich, anhanglich, weiches Gemiit, mehr 

passiv, bauerisclie Erscheinung.
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M 25: Sattler und Tapezier. Anhanglich, zutraulich, pedantisch, 
ordnungsliebend, gewissenhaft, quakende Stimme.

M 26: T iscliler. Fleibig, aufgeweckt, begabt.
K  27: Schmied. Begabt, fleibig, neckt gern die Madchen.
K  28: Werkmeister. Begabt, fleibig, aufgeweckt, offener B lick. 
K  29: Arbeiter. NervSs, unruhig, n icht imbegabt Strabenjunge. 
K 30: Makler. S till, zuruckhaltend, begabt, ehrgeizig.

4. Klassengemeinschaft:
Gruppen: 1. Gruppe: K  7 und K 22 (beide klein, werden nicht 

f iir  yo ll angesehen). 2. Gruppe: K13 imd K30 (beide zuriick- 
baltend). 3. Gruppe: K 14, K 20, K 22, K 29 (wolinen in  dem 
gleiclien Yorort). 4. Gruppe: K 8, K 9, K 18, K27, K28 (die 
Energischen, Tonangebenden). 5. Gruppe: Einzelganger: K. 4, 
K i l ,  K 5. Abgelehnt w ird  K 10. 6. Gruppe: M 19, M 16, M 26, 
M 15, M 17, M 3, M 23 (die geistig Regsamsten, die m it Gruppe 4 
zusammen die Yolkstanze einuben). 7. Gruppe: M l und M21 
(beide pliantasiebegabt, aber schuchtern, deshalb nicht Anscblub 
an Gruppe 6). 8. Gruppe: Einzelganger: M 2, M 6, M25, M24. 
Abgelehnt w ird  M 12.

Fuhrer: K  18 und M 19. Daneben K 9 (der gróbte und starkste, 
der vie l W itze weib).

6. Die Zwólfjahrigen (KI 8)
1. Leihrerin L n8 : Asthetisch, dann sozial, dann theoretisch; 

am meisten t r it t  die pobtische S truktur zuruck. Lebensbejabend, 
trotz einer gewissen inneren Zuruckgezogenheit sehr kinderlieb; 
Freude an Mensclienbeobachtung, starkes Einfuhlungsverm5gen.

2. Schule: —
3. K inder: Madchen.

M 1:1 Schwestern. Arbeiter. S till, bescheiden, gefallig, emp- 
M 2 :j findlich, beąuem, wenig begabt.
M 3: Schlossermeister. Gut erzogen, begabt, fleibig, rege, ehr

geizig, zuverlassig, von sich eingenommen, beobachtet gut. 
M 4: Maurerpolier. Lebhaft, freundlich, begabt, fleibig, treu, 

zutraulich, zuweilen le icht epileptisch.
M 5: Reisender. Zart, blab, s till, zuruckhaltend, sehr ordent- 

lich, fleibig, sorgfaltig, mittelbegabt.
M 6: Arbeiter. Bescheiden, schuchtern, fleibig, ganz gut begabt, 

arm liclie Yerhaltnisse.
D 6 r  i n g , Psychologie der Schulklasse 6
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M 7: Guterschreiber. Bescheiden, fle ifiig , gering begabt, zu* 
verlassig, gut erzogen.

M 8: Feuerwehrmann, Friseuse. Gering begabt, sprachlich 
gewandt, technisch begabt, Farbensinn, Ordnungsliebe, 
offen, freundlich, Konfirmandin.

M 9: Kranfuhrer. Sehr ruhig, schuchtem, kein Selbstbewufit- 
sein, fle ifiig , zuverlassig, unbegabt.

M 10: Seemann. Gut begabt, schauspielerisches Talent, tempe- 
ramentvoll und doch beherrscht, Schulfleifi gering.

M i l :  Gering begabt (Konfirmandin), praktisch veranlagt, gefallig, 
w illensstark bis zum Eigensinn, gute Tumerin.

M 12: Maurer. Spafimacher der Klasse, sehr beliebt, schwatz
haft, zu Dummheiten geneigt, gering begabt, zutraulich.

M 13: Maurer. S till, etwas bequem, o ft m it traurigem Blicke
geistesabwesend (ungunstige hausliche Verhfiltnisse), zu- 
ruckgezogen, geringer hauslicher F le ifi.

M 14: Hafenarbeiter. Sehr kindlich, zutraulich, lustige Augen, 
gering begabt, freundlich, beliebt.

M 15: M utter Schneiderin. S till, sympathisch, sprachlich ge
wandt, flOchtig.

M 16: Arbeiter. K indlich, die kleinste Schulerin, artig, fle ifiig , 
m ittelbegabt, lustige Augen, Klassenliebling.

M 17: Schlachter. Lebhaft, stórt gem, macht Dummheiten, 
mathematisch begabt, w ild.

M 18: Strafienbahnfuhrer. S till, bescheiden, fle ifiig , zuverlSssig, 
zuruckhaltend, m ittelbegabt, nicht sehr beliebt.

M 19: Kaufmann f .  Zierlich, nerv6s (schlechte hausliche Ver- 
haltnisse), geistig rege, flOchtig.

M 20: Hafenarbeiter. Stumpf (Konfirmandin), schwer zu er- 
grunden, gleichgflltig, zuruckgezogen.

M 21: Schlossermeister. Unbegabt, nicht faul, stórt gem. unauf- 
merksam, bbser B lick, abstofiendes Wesen, auf AusflOgen 
zutraulich und drollig, beliebt.

M 22: Fischhandler. M ittelbegabt, scheu, zurOckhaltend (trost- 
lose hausliche Verhaltnisse).

M 23: Zimmermann. S till, bescheiden, zutraulich, etwas beąuem, 
gering begabt.

M 24: Weichensteller. S till. bescheiden, unbegabt, fle ifiig. manch- 
mal unstet und flucntig.
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M 25: Arbeiter. M ittelbegabt, ehrgeizig, kritisch, launisch, zu- 
verlassig, eigensinnig.

M 26: Kutscher. Liebes, bescheidenes K ind, gering begabt, 
sehr fle ifiig, zutraulich.

M 27: Arbeiter. Yorlaut, tro tzig, w idersetzlich, boser B lick, 
hafiliches Lachen, mittelbegabt, rege, auf Ausflugen meist 
ruhig und freundlich.

M 28: Buchhalter. Begabt, rege, bescheiden, fle ifiig , etwas 
tappisch, naturlieb.

M 29: Arbeiter. M ittelbegabt, oft abgelenkt, zuweilen zutraulich, 
zuweilen abstofiend, trotzig (h&usliche Erziehung!).

M 30: M utter Arbeiterin. Ganz re if (Konfirmandin), meist unzu- 
friedenes, widersetzlich es Wesen. kritisch, fleihig, rege, 
strebt nach Fulirertum , tuberkulos.

M 31: Arbeiter. Fruhreif, uppig gewachsen, scheuer B lick, in  
der Schule s till, tre ib t sich auf der Strafśe herum, gefahr- 
liches Element fu r die Klasse.

M 32: Arbeiter. Unbegabt (Konfirmandin), ungeschickt, scheu 
(trostlose hausliche Verh&ltnisse), praktisch veranlagt.

M 33: Arbeiter. Lebhaft, stórt oft, le icht abgelenkt, gleichgultig, 
schwer zu durchschauen.

4. Klassengemeinschaft:
Gruppen: Dauergruppen sind n icht beobachtet worden. Die 

Gruppierung wechselt je  nach den einzelnen Fachem und den 
besonderen Gelegenheiten (Ausflugen, Tumspielen).

F uhre r: Im  gułen Sinne sind ganz allgemein| M 3, M 4, M 8, 
M 10, M il,  M 28; im schlechten Sinne M22, M27, M30, M31, 
M 32. Fuhrerin beim Spiel sind M l, M 4, M 8, M 10, M U , 
M 12, M 17, M 25, M 27, M 30; in  der Handarbeit M 4; im  Tumen 
M i l ;  im  Zeichnen M 8; im Deutsehunterrichte (Aufsatze, Ge- 
dichte) M 10 und M 28.

7. Die Dreizehnjahrigen (KI 9)
1. Lehrer L  9: Idealist. Phantasie* und Gemutsmensch. Grohe 

Liebe zum Beruf. W ill semen Schulem Freund und Yater sein.
2. Schule: Knabenmittelschule, im Stadtgebiete liegend. 

Kollegium  durchweg reiferen Alters, hohe Pflichtauffassung. Die 
pers5nlichen Beziehimgen zwischen den Kollegen bei gegen- 
seitiger Hochachhmg nicht sonderlich fest geknupft. Leiter

6ł



84 Kurze Skizzen der untersuchten Klassen

vomehme Personlichkeit, starkes Aufbautalent, bei gesunder 
K ritik  dem Fortschritt huldigend, niemals hemmend. Eltern: 
Arbeiter in  gehobenen Stellungen, Handwerker, kleine Gesch&fts- 
leute und Beamte, viele sind Landbewohner. Grofies Interesse 
an der Schule. Schulhans: Helle, grofie, luftige, freundlich an- 
gestrichene Zimmer, m it guten B ildem  geschmuckt.

3. Die K inder:
K 1: Mascliinenbauschlosser. Lebhaft, vordrangend, w ill Rolle 

spielen, n icht sehr beliebt, Besserwisser, gedrungener 
KOrperbau.

K 2: Modelltischler. Schwachlich, freundlich, sanft, schOchtern, 
wenig begabt, fleibig, bescheiden, zutraulich.

K 3: Klempnermeister. Schwachlich, blafi, stumpf, unbegabt, 
vertraumt.

K 4: Hausdiener. K le in, lebhaft. verschlagener und etwas 
roher Gesichtsausdruck, gleichgultig, fluchtig, zu Stórungen 
geneigt.

K  5: Reisender. KOrperlich und geistig schwach, manchmal 
lebhaft, leicht abgelenkt, zutraulich, manchmal ubermutig. 

K  6: Schlosser. S till, zuruckhaltend, EinspSnner, kOrperlich 
schwach, schuchtern.

K 7: Werkmeister. Lang, einfaltiger Gesichtsausdruck, unbe
gabt, bescheiden, pflichttreu, w illig , gutmutig.

K  8: Maschinist. Grofi, kra ftig , freundlich, bescheiden, offen, 
wahr, fle ifiig , w illig , schwach begabt.

K  9: Hafenarbeiter. Grofi, w ild, ungehobelt, lenksam, schwach 
begabt.

K 10: Zollassistent. Grofi, etwas unbandig, lenksam. zuverlassig, 
mafiig begabt.

K  11: Lokomotivheizer. Klein, zart, offen. freundlich, p flichte ifrig . 
bescheiden, ruhig. aufmerksam. ersetzt die mangelnde 
Begabung durch F leifi.

K 12: Landmann. Grofi, kraftig, freundlich, s till, fle ifiig, zu- 
verlassig, wahr, unerschrocken, schwach begabt, der 
Alteste in  der Klasse.

K 13: Kanzlist. Freundlich, lebhaft. offen, nicht unbegabt, aber 
unzuverlassig, unordentlich, willensschwach.

K 14: Druckereibesitzer. Grofi, etwas verschlossen, gelegentlich 
ubennutig, schwach begabt. n icht sehr fle ifiig .
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4. Klassengemeinschaft: Dauergruppen n icht beobachtet. 
„A lles is t fliefiend."

Fuhrer: K 10 und K 12 fuhren durch korperliche tjberlegen- 
heit. K i l  a llbeliebt wegen gleichbleibender Freundlichkeit. 
K  1 is t geistig den andem uberlegen, w ird aber nicht immer 
ais F iih rer anerkannt.

8. Die Schwererziehbaren (KI io)
1. Lehrer L  10: Asłhełisch. dann sozial, am geringsten aus- 

gebildet die okonomische Struktur. Besondere Vorliebe fu r den 
Zeichenunterricht. H ie r konnen sich sein G efiihl und seine 
Phantasie am besten ausleben.

2. Sekule: ErziehungsheimW., in  das schwererziehbare Knaben 
aufgenommen werden. Es lieg t vor der Stadt in  idyllischem 
Gelande an einem kleinen Flusse, hat Felder und Stallungen 
m it Yieh f iir  den W irtschaftsbetrieb. Der Leiter is t ein gerade 
fu r schwierige Kinder selten begabter Erzieher, dem es gelingt, 
die ihm uberwiesenen Knaben zu einem echten Gemeinschafts- 
leben zu erziehen, soweit das bei den in  den Kindem liegenden 
Hemmungen iiberhaupt mOglich ist.

3. Die K inder: Schuler der Unterstufe (1. bis 3. Grundschul- 
jahr).
K 1: 11 Jahre alt. Geistig w eit zuruck, albem, einfaltig, kórper- 

lich  kraftig.
S till, ernst, o ft verstórter B lick, eingeschuchtert, 
klein, blafi.
Geistig sehr zuruck, sehr empfindlich.
Geistig reger, guter Mathematiker, vertrauensvoll, 
offenherzig, freundlich, etwas tolpatschig, gelegent- 
lich  gehanselt, beliebt.
Geistig w eit zuruck. albem, einfaltig, kraftig. 
Bruder von 5. Roh, sinnlicher Gesichtsausdmck, 
Lust am Qualen.
Geistig sehr zuruck. scheu, verschlossen, streit- 
sOchtig, le icht beleidigt.
Geistig rege, Phantast, sehr schwer erziehbar, 
hemmungslos.
Hochbegabt, geistiger Fuhrer der Klasse, gut es 
Betragen.

K 2: 9 J.

K 3: 10 J.
K 4: 10 J.

K 5: 8 J.
K 6: 10 J.

K 7: 10 J.

K 8: 9 J.

K 9: 9 J.
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K 10: 10 J. Gut begabt, wenig Selbstbewufitsein, le icht verletzt, 
sehr trotzig.

K 11: 13 J. Sehr schwach begabt, keine Selbstkritik, le icht ge- 
reizt, streitsuchtig, feige.

K 12: 12 J. Geistig und kórperlich zuruck, sehr s till.
K  13: 9 J. Geistig und kórperlich zuruck, Sprachfehler, leb

haft, gelegentlich humorvoll.
K 14 : 12 J. Bruder von 13. N icht unbegabt, phantasievoll,

Traumer, zeichnet gern.
K 15: 7 J. Keck, intelligent.
K 16: 10 J. Bruder von 15. Geistig sehr zuruck, gutmutig,

ziemlich eifrig.
K 17: 7 J. Kkssenbaby. Steht auf Standpunkt des dreijahrigen 

Kindes, sehr unbegabt.
K 18: 11J. In te lligen t, lebhaft, streitsuchtig, zu Stórungen 

geneigt.
K 19: 10 J. Geistig sehr zuruck.

4. Klassengemeinschaft:
Gruppen: 1. Gruppe: K 12, K I ,  K 2, K 7, K 8  (sitzen zu-

sammen). 2. Gruppe: K 16, K 4, K 17. 3. Gruppe: K IO  und
K 18. 4. Gruppe: K 3  und K 12. 5. Gruppe: K 5  und K 6.
6. Gruppe: K 9, K 14, K 13. 7. Gruppe: Einzelganger K 15, K 19.

Fuhrer: K  14, K 10, K 8, K 9.



D r it t e r  A b s c h n itt

G ru p p e n b ild u n g
Solange die nach aufieren Gesichtspunkten (Wohnung der 

E ltern) zu einer Klasse vereinigten Kinder noch nicht durch 
gemeinsamen Unterricht in  das Gemeinschaftsleben der Schule 
aufgenommen worden sind, s te llt die Klasse eine blofe Summę 
eon Ind iriduen  dar. Erst durch die gemeinsame Lebens- 
betatigung w ird  sie zur Gemeinschaft. A is solche gestaltet sie 
sich selbst, indem sie das Yerhaltnis der Individuen zur Ge
meinschaft in  bestimmter Weise regelt imd fu r das Gemein
schaftsleben fruchtbar macht. A is aufiere Momente sind fur 
das Ergebnis dieser Gestaltung vor allem von Bedeutung der 
E in flu fi des Schulganzen, insbesondere des Lehrers. Die eigent- 
łich  gestaltenden Krafte dagegen liegen in  den die Klasse zu- 
sammensetzenden Individuen. Und hier is t es in  erster L in ie  
die Spannung zwischen Indim duum  und Gemeinschaft, die ais 
wesentliches Moment die Gemeinschaftsgestalt, oder was das- 
selbe bedeutet: die Klassenstruktur bestimmt.

Wurde in einer Klasse diese Spannung v6 llig  fehlen imd zwar 
in  dem Sinne, dafi alle Indiriduen unter Yerleugnung ihrer 
individuellen Besonderheiten restlos in  der Gemeinschaft auf- 
gmgen, so hatten w ir den einen Grenzfall vor uns: die starre 
einheitliche Gemeinschaft, die man auch ais Massengemeinschaft 
bezeichnen konnte.

Der andere Grenzfall ware in  der schon oben bezeichneten 
blopen Summę von Ind iriduen  gegeben, bei der jedes Ind iv i- 
duum ohne Rucksicht auf das Ganze nur seiner individuellen 
Besonderheit lebt. Zwischen diesen beiden Grenzfallen lieg t 
nun der Idealfall der in d irid u e ll beseelten Gemeinschaft m itten 
inne. Bei ih r b ildet das Individuum  seine individuellen Be
sonderheiten aus, um sie in  den Dienst der Gemeinschaft zu 
stellen. Es besteht also eine Spannung zwischen lndividuum
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und Gemeinschaft, insofern beide Berucksichtigung fordern. 
Aber in jedem Augenblick w ird das Gleichgewicht zwischen 
diesen Forderungen hergestellt, indem das Indm duum  die 
Forderungen der Gemeinschaft ais seine eignen in  sich auf- 
nimmt. Jetzt erst is t eine wahrhaft lebendige Gemeinschaft 
geworden. Sie lebt — wie jedes lebendige organische oder 
geistige Gebilde, z. B. Kunstwerk — vom Streit, von der Polaritat 
entgegengesetzt strebender Krafte und ihrem zum Gleichgewicht 
gebandigten Frieden.

Dieser Gestaltungsprozefi la fit sich nun bei der Betrachtung 
der Klassen verschiedener Altersstufen an der Hand unserer 
Unterlagen ziemlich deutlich yerfolgen. Dabei is t folgendes zu 
bedenken: Den Idealfa ll der ind ividue ll beseelten Gemeinschaft 
durfen w ir auch in einiger Annaherung kaum erwarten, da die 
untersuchten Klassen noch nicht unter dem Einflusse einer 
Gemeinschaftsschule gestanden haben (die Lubecker Gemein- 
schaftsschule war zur Zeit der Untersuchung eben erst gegrundet 
worden). Andererseits durfen w ir auch die abschreckenden 
Grenzfalle der starren Massengemeinschaft oder gar der blofien 
Summę auch in  einiger Annaherung nicht zu finden befurchten, 
da ja  alle Klassen unter dem Einflusse einer Auslese von Lehrern 
und Lehrerinnen standen, die sich alle die Erziehung ihrer 
Kinder zur Gemeinschaft zur P flich t gemacht haben.

Die Unterlagen zeigen nun folgendes B ild:Sobald das Leben der 
Klasse im Schulganzen einsetzt, schliefien sich die Individuen 
einer Klasse zu Gruppen zusammen. Die Gruppenbildung ist also 
die erste Phase des Gestaltungsprozesses der Gemeinschaft.

Dabei l& fit sich aus den skizzenhaften Angaben Ober diese 
Gruppen in den einzelnen Klassen, die im vorhergehenden 
Abschnitt gebracht worden sind, schon entnehmen, dafi m it 
steigendem A lte r der Klassen eine Bildung von Dauergruppen 
immer weniger beobachtet worden ist. Offenbar geht der Ge- 
staltungsprozefi in folgender Weise w eiter: nachdem in den 
ersten Jahrgangen einige wenige feste (stabile) Gruppen ge- 
b ildet sind, die sich noch nicht zu einer wahrhaft lebendigen 
Gemeinschaft zusammenschliefien, hat in den hoheren Jahr
gangen die Gemeinschaft die Tendenz, diese stabilen Gruppen 
mehr und mehr zu beseitigen und durch labile zu ersetzen, die 
sich je  nach den gerade yorliegenden Erfordemissen bilden. 
Durch diese grófiere Lab ilita t in der GruppenbUdung nahert
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sich die Gemeinschaft immer mehr dem Idea lfa ll der ind ividuell 
beseelten Gemeinschaft, in der starre, uberall durchgreifende 
Dauergruppen uberhaupt nicht mehr bestehen.

Sehen w ir uns K I 1 an. Es sind hier, wie sich aus der 
Skizze (S. 69) ergibt, eine ziemlich grofie Zahl von Gruppen 
beobachtet worden. Darunter sind fu r die Gemeinschaft von 
Bedeutung eigentlich nur drei; Gruppe 4, die die Ałctiven um- 
fa fit, die bei Arbeit, Spiel und W ettstre it ein starkes Verbunden- 
heitsbewufitsein zeigen: Gruppe 10, die den Klassenliebling K 10 
und seinen Beschutzer K 17 enthalt, der nach der Angabe 
des Lehrers o ft ais Friedensstifter a u ftritt; Gruppe 11, die die 
Einzelganger, also die Gemeinschaftsindifferenten oder -feind- 
lichen umschliefit. Dabei is t recht auffallend, dafi so viele 
Einzelganger in der Klasse sind (6 von 20 =  30 %>). Das deutet 
doch darauf hin, dafi die Klasse noch sehr w eit von der be
seelten Gemeinschaft entfem t ist. L  1 schreibt: „E rst in  den 
letzten Wochen (vor Weihnachten) zeigen sich Ansatze, dafi 
sich die Klasse im U nterricht ais Gemeinschaft fuh lt. Fruher 
und z. T. noch je tz t arbeitete jedes Indm duum  fu r sich. Mehr- 
faclie Yersuche zu gemeinsamer Gruppenarbeit zeitigten nicht 
den Erfolg, den ich erwartete. Es is t m ir sehr schwer ge
worden, die auseinanderstrebenden, nur ih r Ich gelten lassenden 
Jungen zu gemeinsamem Tun zusammenzufassen.“ Dabei glaubt 
L  1 beobachtet zu haben, dafi bei den gleichaltrigen Madchen 
ein grófieres Yerbimdenheitsbewufitsein anzutreffen sei.

Eine Prufung von KI 2 (siebenjahrige Madchen) scheint diese 
Beobachtung nicht vorbehaltlos zu bestatigen. W ir finden auch 
hier drei Hauptgruppen, die fu r die Gemeinschaft von Bedeutung 
sind (S. 72). Und gerade hier betont die Lehrerin, dafi diese 
Gruppen sich ziemlich fest gegeneinander abschliefien. Die 
Gruppenbildung scheint h ier die Tendenz zur Cliquenbildung 
zu haben, die nach Mafigabe unserer Unterlagen bei den Madchen 
stiirker ais bei den Knaben aufzutreten scheint. Auch in dieser 
Klasse sind uber 30°/# (14 von 39) Einzelganger, was doch auf 
ein noch nicht sehr stark entwickeltes Gemeinschaftsgefuhl 
schliefien la fit, Immerhin zeigen diese Madchen der KI 2 docli 
in  man c li en Punkten ein besseres Yerstandnis fu r die Not- 
wendigkeiten des Gemeinschaftslebens ais die Knaben von K I 1. 
Das aufiert sich z. B. in den Antworten auf die Fragen nach 
dem Fuhrertum in der Klasse (siehe folgenden Abschnitt).
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Dabei mufi fre ilich  berucksichtigt werden, dafi es sich um 
Stadtkinder handelt, die z. T. gebildeten Kreisen entstammen. 
Aufierdem darf n icht iibersehen werden, dafi K I 1 nur 20, K I 2 
aber 39, also fast die doppelte Zahl der Kinder enthalt. Hatte 
K I 2 auch nur 20 Schiilerinnen, dann ware vie lle icht das Ge- 
meinsamkeitsbewufttsein starker ausgebildet.

Bei K I 3, dereń Lebensbild ja  im 1. Abschnitt m itgete ilt worden 
ist, fa llt uns auf, dafi die Lehrerin Dauergruppen nicht beob- 
achtet hat, dafi vielmehr in  der Klasse die Gruppierung je  nach 
Anlafi wechselt. Die Klasse scheint also auf der hoheren Ent- 
wicklungsstufe alterer Jahrgange zu stehen. W ie is t das zu 
erki aren?

W er das m itgeteilte Lebensbild von K I 3 aufmerksam gelesen 
hat, der w ird  die Antw ort le icht finden. L  3 betont nach- 
drucklich und beweist auch durch die Wiedergabe einer Unter- 
richtsstunde, da& sie bewufit und planvoll die Methode des 
Arbeitsunterrichtes durchfu łirt, wie ihn die Arbeits- und Ge- 
meinschaftsschule fordert. Und da zeigt sich eben ais eine 
nicht hoch genug einzuschatzende W irkung, dafi starre Gruppen 
sich nicht halten konnen, dafi die Gruppienmg lab il und die Ge
meinschaft w irk lich  lebendig w ird. Davon an anderer Stelle mehr.

Uberraschend w irk t das B ild  von K I 4, die doch der neu- 
gegriindeten Gemeinschaftsschule angehOrt. W ir finden nur 
wenige starre Gruppen angegeben, von denen die Hauptgruppe 
(Gruppe 1) auch noch einem ganz aufierlichen M otiv (gemein- 
samer W ohnort) ihre Entstehung verdankt, so dafi sie fu r das 
Gemeinschaftsleben der Klasse nur wenig zu bedeuten hat. 
W ie is t diese D urftigke it zu erklaren?

Die A ntw ort is t le icht gefunden. Die Kinder dieser Klasse 
hatten bis Ostern 1925 andere Schulen besucht, waren also 
Glieder einer anderen Gemeinschaft gewesen. Jetzt sollen sie 
den bisherigen Gemeinschaftsgeist vergessen und sich in einen 
neuen Geist hineinleben. Das mufi m it grofieren Hemmungen 
verbunden sein ais bei den Siebenjahrigen, die vor ilire r Ein- 
schulung in der Regel nur die Familiengemeinschaft erlebt 
haben. W ir werden auch in  Verbindung m it anderen Fragen 
auf diesen relativen Tiefstand von K I 4 ais Gemeinschaft hin- 
zuweisen haben.

Bei K I 5 finden w ir eine sehr weitgehende Gliederung der 
Gemeinschaft in Gruppen, die in mancher Beziehung an K I 2
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erinnert — so sind z. B. die ersten beiden Gruppen in beiden 
Klassen aus denselben Motiven entsprungen — nur iib e rtrifft 
eben K I 5 die jiingere Klasse bei weitem in bezug auf die 
M annigfaltigkeit der Gruppen. H ier w ird  mis der Weg an- 
gedeutet, den verm utlich die Entw icklung der Gemeinschaft 
geht: von wenigen imd starren Gruppen nimmt sie den Aus- 
gang, schreitet dann weiter zu einer reicheren Gliederung in  
zahlreiche mehr oder weniger starre Gruppen, bis sie schliefilich 
bei den freibeweglichen Gruppen der beseelten Gemeinschaft 
endigt.

K I 6 zeigt uns neben einer M annigfaltigkeit re la tiv stabiler 
Gruppen auch zahlreiche labile Gruppen. Aber hier hat die 
Lab ilita t ihre Ursaclie zweifellos nicht nur im  A lte r der Kinder, 
sondem auch in  der kleineren Schulerzahl — auch K I 1 m it 
ihren nur 20 Schulem zeigt eine re la tiv starkę Gliederimg — 
und besonders auch in  der Einstellung von Ln 6, die ganz wie 
Ln 3 im Sinne der Arbeitsschule vorgeht, W ieder finden w ir — 
wie schon bei K I 3 —, dafi die Unterrichts- und Erziehungs- 
methode sehr bedeutsam die S truktur der Klasse beeinflufit.

Dafi L  7 fu r KI 7 nichts uber labile Gruppen berichtet, dafflr 
aber eine Reihe von Dauergruppen angibt, d tirfte  sich ebenso 
erklaren lassen wie bei K I 4, die Kinder jener Klasse haben 
4 Jalire lang unter dem Einflusse einer anderen Klassengemein- 
schaft gestanden. Da darf n icht erwartet werden, dafl sie im  
Verlaufe eines Jahres sich zu einer neuen echten beseelten 
Gemeinschaft zusammenfinden konnen.

Fur K I 8 und K I 9 w ird  ausdrucklich angegeben, dafi Dauer
gruppen n icht beobachtet worden sind, dafi vielmehr die 
Gruppierung je  nacli dem Betatigungsgebiet der Gemeinschaft 
wechselt. Damit is t naturlich noch keineswegs gesagt, dah 
diese Klassen schon eine ideale Gemeinschaft bilden; sie sind 
aber sicherlich ein gut Stuck weiter auf dem Wege dazu ais 
die Klassen, die nur Dauergruppen aufweisen.

Im  ubrigen werden w ir finden, dafi dieselbe Klasse bei ver- 
schiedenen Gelegenheiten sich auf ganz verschiedenen Ent- 
wicklungsstufen zur Gemeinschaft zeigt. Dieselbe Klasse kann 
sich etwa bei Gelegenheit des L nglucksfalles eines Kameraden 
mehr ais beseelte Gemeinschaft, bei Gelegenheit einer gemein- 
sam vo llfiih rten  Dummheit mehr ais Massengemeinschaft, bei 
Gelegenheit eines gemeinsamen Ausflugs mehr ais blofies Kon
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glomerat erweisen. Die ideale Gemeinschaft is t eben ein 
Hohenzustand, der sich nur durch dauemde Kraftanstrengung 
behaupten la fit, von dem herab die Gemeinschaft nur zu leicht 
gelegentlich in  die Niederung der blofien Massenbetatigung oder 
der Zerbrockelung in  egozentrisches Streben absinkt.

Ob diese Gruppenbildung namentlich in den jungsten Klassen- 
stufen anders yerlaufen wurde, wenn die Klasse nicht nach 
aufieren, sondem nach inneren Rucksichten — etwa Freund- 
schaft der Kinder schon vor der Schulzeit — zusammengestellt 
wurde, bedarf durchaus der Untersuchung. W ir konnten daruber 
in  KI 2 Erfahrangen sammeln. Ln 2 hatte in  K I 2 folgende 
„treue“ Freundschaften beobachtet, die schon vor der Schul
zeit geschlossen worden waren: 1. M 11 und M 31; 2. M 23
und M 28; 3. M 9 und M 36; Ł  M 6 und M 15; 5. M 30 und
M 32; 6. M 17 und M 27; 7. M 12 und M 37.

A is gegen Weihnachten Ln2  die Kinder um ihre Freund
schaften befragte — die Antworten stimmten m it den Beob
achtungen von Ln 2 uberein — ergab sich, dafi: die Freund- 
schaft zwischen M 30 und M 32 auf beiden Seiten gelOst war; 
die zwischen M 23 und M 28, M 9 und M 36, M 6 und M 15, 
M 17 und M 27 nur noch von einer Seite aufrechterhalten 
wurde. Die Klassengemeinschaft hat also hier in friihere Be
ziehungen zwischen den Gemeinschaftsgliedem stark umge- 
staltend eingegriffen.

Fur eine Psychologie der Schulklasse mufi es nun recht 
w ichtig sein festzustellen, aus welchen Mołieen sich solche 
Gruppen herausbilden und welche Bedeutung sie fOr das Ver- 
bundenheitsbewufitsein haben. Aus den skizzenhaften An- 
deutungen Ober die Gruppen in den einzelnen Klassen (s. 2. Ab
schnitt) konnen w ir solche Motive erkennen.

Ganz allgemein la fit sich sagen: Die Triebfeder, d. h. der 
Gefiihlsantrieb zu diesen Gruppenbildungen is t immer ein Ver- 
bundenheiłsgefuhl, der Beneggrund zur Gruppenbildung is t die 
Vorstellung, durch Zusammenschlufi den andem gegenflber eine 
grófiere Stofikraft, sei es zu A ngriff oder Abwehr, zu gewinnen. 
Dieses Verbundenheitsgefuhl kann nim den verschiedensten 
Grfinden entspringen. W ir finden folgende gruppenbildende 
M otive:

1. Gleicharłige Veranlagung: So bilden sich Gruppen von 
gleicharłig rerstandesbegabien Kindern, z. B. KI 1 Gruppe 3



Grnppenbildung 93

(„beide sind geistig etwas zuriick“ ), K I 2 Gruppe 1 („Gruppe 
der Intelligenten“ ), K I 2 Gruppe 2 („Gruppe der mehr M itte l- 
begabten"), K I 5 Gruppe 1 („Gruppe der Begabten“).

Entsprechend tun sich o ft die auf dem Gebiete des Willens- 
lebens ahnlich Yeranlagten zu Gruppen zusammen, z. B. K I 1 
Gruppe 4 („Gruppe der A ktiven“ ), K I 5 Gruppe 4 („Gruppe der 
nicht allzu F leifiigen“), KI 7 Gruppe 4 („Gruppe der Energisclien“), 
K I 5 Gruppe 7 („Gruppe der S tillen “), K I 6 Gruppe 1 („zu 
dumrnen Streichen aufgelegt“ ). Ebenso kann ahnliche Phantasie- 
veranlagnng gruppenbildend wirken, z. B. K I 5 Gruppe 3 
(„Gruppe der Traumer“ ), desgleichen ahnliche kórperliche Veran- 
lagung (z. B. Gruppen der Kleinen, der Starken usw.).

2. Gleicharłige Słelltmg der E lle rn : So finden w ir, dafi sich 
die Kinder sozial gleichgestellter E ltem  in  manchen Klassen 
zu Gruppen zusammenschliefien, z. B. K I 2 Gruppe 1 („Gruppe 
der sozial gut Gestellten"), K I 2 Gruppe 2 („Gruppe der Hand- 
werkerkinder"), K I 5 Gruppe 1 („Gruppe der gesellschaftlich 
Gleichstehenden"), K I 5 Gruppe 2 („Gruppe der Handwerker- 
tóchter“ ). Dabei zeigen diese Gruppen o ft die Tendenz zur 
Cliąuenbildung, d. li. zum Absclilufi gegen die n icht zur Gruppe 
Gehorigen. Dafi in  den hólieren Jalirgangen diese Spaltung 
verschwindet, hat seinen Grund naturlich in  der Tatsache, dafi 
die begabten Kinder sozial gut gestellter E ltern nach dem
3. bzw. 4. Grundscliuljahr in  der Regel zu gehobenen Schulen 
iibergehen.

3. Gleichartige Słellung der K inder in  der Klasse: So tun 
sich o ft die Kinder zu Gruppen zusammen, die von der Klasse 
n icht beachtet oder gar gemieden werden, z. B. K I 5 Gruppe 6 
(„Gruppe der n icht fu r vo ll Angesehenen"), K I 7 Gruppe 1 
(„werden nicht fu r vo ll angesehenŁ). Andererseits bilden aber 
auch gelegentlicli die fuhrenden Kinder eine Gruppe, z. B. K I 2 
Gruppe 1.

4. Streben nach Schutz und H ilfe : Dieses fu r das Gemein- 
schaftsleben so aufierordentlich w iclitige  M otiv bringt o ft genug 
auch ohne M itw irkung des Lehrers Gruppenbildungen her\or, 
z. B. KI 1 Gruppe 10 (K 18 steht unter dem persónlichen Schutze 
von K 17), KI 5 Gruppe 8 (M 41 beschutzt M 4). H ierher gehort 
auch der Fali, dafi mehrere Kinder verbunden werden durch 
das Streben, sich gegenseitig zu erziehen. So berichtet z. B. 
Ln 5 Ober Gruppe 5 von K I 5: „M  30, M 9, M 25 wolinen dicht
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zusammen. Sie nehmen sich der M21 in riihrender Weise an. 
Das Kind hat verkruppelte und z. T. gelahmte Arme und Hande. 
Unter sich sind die Kinder vier ganz verschiedene Typen: M 9 
spontan, impulsiv, w ird von M 25 zuriickgehalten. M 30 is t die 
Besonnenste und halt M 9 zur Aufmerksamkeit und zum Guten 
an. In  der Stunde kann man manchmal ganz vorwurfsvoll von 
M 30 horen: ,Aber Inge!‘ D afiir t r it t  auch M 9 fu r M 30 ein, 
wenn M30 etwas w ill (sie is t namlich schuchtem)." H ier 
werden verschiedenartig veranlagte Kinder durch das Streben 
verbunden, sich gegenseitig zu helfen und zu erziehen.

Noch deutlicher tr it t  dieses Erziehungsstreben in  dem Ver- 
haltnis von M 33 und M 27 dieser selben Klasse hervor. Ob- 
gleich M 33 gesellschaftlich vie l besser gestellt is t ais M 27, so 
ordnet sie sich ih r doch in allen Dingen unter und la fit sich 
von ih r erziehen. Die Lehrerin schreibt: „Aus der kleinen, 
prahlerischen M 33, die im ersten Schuljahre von den Kindern 
und ihren Muttern abgelehnt wurde, is t ein liebes, freundliches 
Madei geworden eben durch den Umgang m it M 27.“ Und es 
k ling t fast ruhrend, wenn M 33 auf die Frage, welche Klassen- 
kameradin sie sich ais F iihrerin wahlen wurde, ihre Freundin 
M27 nennt m it der Begriindung: „Sie lernt m ir A rtigkeit."

5. Gemeinsame Interessen: Hierher gehoren die Gruppen, die 
sich zusammeniinden aus gleichem Interesse, z. B. fur das 
Spiel, fu r bestimmte Facher (Turnen, Zeichnen, Handarbeit, 
Rechnen usw.), z. B. K I 1 Gruppe 4 („namentlich im Spiel zu- 
sammenhaltend"), K I 1 Gruppe 7 („Spielgefahrten"), K I 4 Gruppe 4 
(„gute Zeichner ), K I 7 Gruppe 4 und 6 („die zusammen Yolks- 
tanze einiiben").

H ierher gehort auch der gemeinsame Kampf gegen denselben 
Gegner, der auch verbindend w irk t, z. B. sind in K I 1 die beiden 
Knaben K 8  und K 9  miteinander verbunden, w eil sie beide 
dauemd m it K  13 im Streite liegen.

6. Gemeinsamer Wohnort bzw. gemeinsamer Schulweg: Dafi 
auch dieses rein aufierliche M otiv gruppenbildend wirken kann, 
w ird  zugegeben werden mussen. Nur la fit sich wohl in  allen 
solchen Fallen nachweisen, dafi zu diesen aufieren — in der 
Regel — auch noch innere Motive hinzukommen, z. B. K I 1 
Gruppe 8, K I 4 Gruppe 1, K I 6 Gruppe 2, K I 7 Gruppe 3.

Fragen w ir nun, welche Bedeutung diese einzelnen gruppen- 
bildenden Motive fiir  die Ausbilduug eines gesunden Gemein-
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schaftsbewufitseins haben, so -werden w ir sagen mussen: Am  
wertrollsten is t das Streben nach gegetiseitiger H ilfe. Es w irk t 
immer in  der Richtung einer Starkung des Gemeinsamkeits- 
bewuhtseins. An dieses M otiv sollte darum der Lehrer bewufit 
und planvoll anknupfen imd ein System gegenseitiger H ilfen  
ausbilden, w ie es der Arbeitsunterricht fordert. W ir werden 
dariiber noch Weiteres horen.

Die Gruppenbildungen auf Grund gleicher Veranlagung 
w irken dann fórderlich fu r die Gemeinschaft, wenn sich Kinder 
m it Anlagen zusammentun, die auf eine Starkung des Ver- 
bundenheitsgefuhls a ller hinzielen. Solche Gruppenbildungen 
der sogenannten „guten Elemente" in  der Klasse w ird  der 
Lehrer immer zu unterstutzen versuchen.

Tun sich dagegen die „m inderwertigen Elemente" der Klasse 
zu festen, stofikraftigen Gruppen zusammen, so kann das eine 
emste Gefahr fu r die Gemeinschaft bedeuten.

Durchaus hemmend fu r das Gemeinschaftsleben w irk t auch 
die Ausbildung von Gruppen nach Mafigabe der sozialen 
Steilung der E ltern, insbesondere dann, wenn sie zur Cliąuen- 
bildung fuhrt. Dąb diese Unterschiede der w irtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Steilung uberbruckt werden kónnen, zeigt 
uns im kleinen das Beispiel aus K I 5, wo M 33 und M 27 trotz 
solcher grofier Unterschiede doch in  ein inniges Freundschafts- 
verhaltnis getreten sind. Und das Yerbindende is t eben der 
Geist gegenseitigen Helfenwollens. Die Gruppenbildungen auf 
Grund gemeinsamer Interessen w irken dann befruchtend f iir  
das Gemeinschaftsleben, wenn es sich mn solche Interessen 
handelt, dereń Yerfolgung das Gemeinschaftsbewufitsein starkt. 
Gemeinsames Spiel, das alle Klassenkameraden verbinden 
móchte, gemeinsame Betatigung in einzelnen Fachem (z. B. 
Handfertigkeit), oder bei besonderen Gelegenheiten (z. B. Vor- 
bereitung der Weihnachtsfeier), die zur Gesamtbetatigung werden 
móchte, sind in  hohem Grade geeignet, das Verbundenheits- 
bewufitsein der Klasse zu starken und zu festigen. Sind solche 
Interessen dagegen auf eine Hemmung des Gemeinschaftslebens 
gerichtet (z. B. gemeinsamer Kampf gegen denselben Klassen
kameraden), so mussen die aus ihnen entspringenden Gruppen
bildungen ais fur die Gemeinschaft hemmend angesehen werden.

Von geringer Bedeutung fu r das Gemeinschaftsleben durfte 
die Gruppenbildung auf Grund gemeinsamen Wohnorts oder
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gemeinsamen Schulnegs sein. Deiin dieses rein aufierliche 
M otiv w ird immer nur eine ganz lose Verbundenheit hervor- 
bringen konnen, nie aber eine beseelte Gemeinschaft.

Der Zusammenschlufi der von der Klasse Abgelehnten konnte 
f iir  das Gemeinschaftsleben dann zur Gefahr werden, wenn 
aus ihm eine starkę, stofikraftige Gruppe Gemeinschaftsfeind- 
licher hervorgehen wurde. Aufgabe des Lehrers w ird  es daher 
sein, nach M oglichkeit dafur zu sorgen, dafi kein Klassen- 
m itglied sich ais von der Gemeinschaft ausgeschlossen fuhlen 
mufi. Es is t immer das Zeichen fu r einen nur gering ent- 
wickelten Gemeinschaftsgeist, wenn in einer Klasse eine grbfiere 
Zahl von Kameraden von der Gemeinschaft abgelelmt, ins- 
besondere gemieden w ird.

Yorbild lich erscheint in  diesem Punkte K I 3, in  der ja  — wie 
w ir hOrten — diejenigen Kinder, die durch unwurdiges Yer- 
halten die Entriistung der Klasse hervorrufen, nur voruber- 
gehend abgelehnt, schliefilich aber wieder in  die Klassengemein- 
schaft aufgenommen wurden.

Je stabiler die Gruppen sind, desto starker is t meistens ihre 
Tendenz, sich gegen die anderen abzuschliefien. Es kann dann 
zur Ausbildung eines besonderen Gmppengeistes kommen, der 
sich vielfach bewufit in den Gegensatz zum Klassengeist setzt 
und ein besonderes W irbewufitsein ausbildet. So berichtet 
z. B. Ln 5 von der 1. Gruppe ihrer Klasse, dafi diese bei 
Gelegenheit eines ungehórigen Betragens aufiert: „So etwas 
wurden w ir  nie tun.“

Es wurde schon verschiedentlich darauf hingewiesen, dafi 
das beste M itte l, um solche starre, die Gemeinschaft zer- 
sprengende Gruppen zu verhindern, in der Durchfuhrung des 
A rbeitsgedankens im  U nterricht zu suchen is t In  KI 3 und 
KI 7 fanden w ir fast nur labile Gruppen, und w ir konnten uns 
diese Tatsache daraus erklaren, dafi beide Lehrerinnen in iliren  
re la tiv kleinen Klassen recht nachdrficklich und umfassend 
Arbeitsunterricht durchfiihren konnten.

Sehen w ir uns docli das Lebensbild von KI 3 daraufhin etwas 
genauer an. Die Kinder werden bewufit von der Lehrerin zur 
Selbstandigkeit und dabei doch zugleich zum Gemeinschafts- 
bewufitsein, insbesondere zum Geiste des gegenseitigen Helfen- 
wollens erzogen. Ln 3 erzahlt uns z. B., w ie sich die Kinder 
im Rechnen gegenseitig helfen. „W enn z. B. einer nicht weifi,
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w ieviel 7 • 8 ist, dann kommt einer, legt 8 Finger hin und sagt: 
,Sieh mai, das is t 1 • 8‘. Und dann der andere, legt wieder 
8 Finger hin und spricht: ,Nun sind es 2 • 8‘ usw.“ Da ver- 
suchen also sieben Kinder einem achten etwas k la r zu machen. 
Und es sind nicht inuner dieselben Kinder, die auf diese Weise 
ihren Kameraden zu helfen suchen. In  der einen Frage weifi 
der eine besser Bescheid, in  einer anderen ein anderer. Jeder 
kommt o ft genug in die Lage helfen zu konnen, oder wenigstens 
an der gemeinsamen Erarbeitung eines Ergebnisses m itw irken 
zu kOnnen. Das g ib t ganz von selbst die lebendige innere 
Bindung jedes einzelnen m it allen anderen, in  der die Selb- 
standigkeit des einzelnen doch gewahrt bleibt. Da kann eine 
starre, trennende Gruppenbildung nicht aufkommen.

W ie lebendig aufgelockert und doch fest gefugt eine solche 
Klassengemeinschaft unter der E inw irkung solchen Arbeits- 
unterrichts sein kann, das ergibt sich z. B. aus den M itteilungen 
von Ln 7 uber die Gruppenbildung in  ihrer Klasse. Sie beob- 
achtet zwar gewisse Dauergruppen, die aber durchaus nicht 
trennend auf die Gemeinschaft einwirken. Daneben aber sieht 
sie Gruppen, die sich ganz beweglich der gerade vorliegenden 
Veranlassung anpassen. Sie berichtet: „In  der Singstunde 
gruppierten sich gern die guten Sanger zusammen. Das habe 
ich aber meistens ge&ndert. damit die schlechten Sanger A n lia lt 
an den besseren fanden. In  der Handarbeitsstunde durfen sich 
die Kinder setzen, w ie sie wollen. Da gruppieren sie sich dann 
nicht nach Intelligenz, sondern nach Freundschaft und Neigimg. 
In  der Zeidienstunde sind die Gruppen anders. Die im  Zeichnen 
schwacheren Kinder setzen sich gem zu solchen, die gut 
zeichnen kOnnen. Bei der Bildung dieser Gmppen geht es 
sehr selbstverstfindlich und meistens olme S tre it zu. Bei den 
Jungen is t die Gruppierung etwas anders ais bei den Madchen. 
Da bleiben die besten Zeichner gem beisammen sitzen, um zu 
beratschlagen, wahrend die guten Zeichnerinnen bei den Madchen 
buchstablich m itten dazwischen sitzen. Die Jungen sind aber 
auch beim Zeichnen im  ganzen selbstandiger, und manche 
wflrden auch eine Anregung von andem Kindem verschmahen, 
um eigne Gedanken zu bringen. A uf die meisten Kinder 
w irken die Gmppen anregend, auf dieSchwachen oft ermunternd, 
ebenso auf die ScliOchtemen, wahrend die Ungezogenen sehr 
o ft durch die einzelnen M itglieder der Gmppe zur A rtigke it
D 8 r  i n g , Psychologie der Schulkl&sse 7
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gezwungen werden. So hat man mehrere Małe K 9, w eil er 
fortwahrend storte, im Zeichenunterricht aus einer Gruppe aus- 
geschieden, und ich mufite ihn dann auf der vordersten Bank 
allein sitzen lassen. Bei den Turnspielen finden sich immer 
die kampflustigsten und mutigsten Kinder zusammen, bei den 
Jungen wie bei den Madchen. “

Fragen w ir schliefilich noch, wie sich in  den gemischten 
Klassen die Knaben und Madchen im  Verhdlłnis zueinander 
gruppieren, so finden w ir folgendes B ild : Im ersten Schuljahr 
is t das Verhaltnis zueinander noch ziemlich unbefangen. Im 
zweiten Jahre sondem sich die beiden Geschlechter aufierhalb 
des Unterrichts schon deutlicher voneinander ab. Das berichten 
ubereinstimmend Ln 3, Ln 4 und Ln 7. Letztere schreibt: 
„Besonders auffallend war im zweiten und dritten Schuljahr der 
Gegensatz von Knaben und Madchen. Dafi sich dieser Gegensatz 
im vierten Schuljalir sehr verwischt hat, dazu mógen die haufig 
gemeinsamen Kampfspiele beigetragen haben. Habe ich es ja  
im letzten Jahr o ft beobachtet, dafi die Kinder bei schlechtem 
W etter in der Klasse sich hubsch beschaftigten, Knaben und 
Madchen untereinander." Und sie fahrt an anderer Stelle fort: 
„In  den Pausen beschaftigen sich die Madchen im allgemeinen 
bedeutend sinniger ais die Jungen. Sehr haufig kommen sie 
und fragen, wenn sie in der Klasse bleiben mflssen: ,Fraulein. 
diirfen w ir singen?‘ Bejahe ich, so g ib t M 22 den Ton an; 
o ft w ird auch langere Zeit uber das zu singende Lied beraten, 
und dann singen die Madei die Pause hindurch, fa lls sie von 
den Jungen nicht gestOrt werden, die meist harmlose Schelmereien 
ersinnen, um die Madchen bóse zu sehen. Machen sie es zu 
arg, so werde ich ais Schiedsrichter angerufen; meistens einigen 
sie sich aber selber wieder."

Recht anschaulich w ird  dieses kameradschaftliche und doch 
auch gegensatzliche Verhaltnis zwischen den Knaben und 
Madchen der Klasse 7 in den kleinen Aufsfitzen m it dem 
Thema „E in Klassenerlebnis" geschildert. Da schreibt z. B. 
M 26:

„W ir waren mai im Walde und spielten YOlkerball. Da 
haben w ir o ft verloren und die Knaben lachten uns aus. Aber 
einmal haben w ir auch gewonnen und lachten die Knaben aus. 
Und ich sagte zu M 25, w ir wollen n icht mehr mitspielen, w ir 
wollen lieber Blumen pflOcken. O ja ! Und ich holte M 27
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und M 16, und nun pfluckten w ir Blumen. Aber da kam K 7 
und K 1 und sagte, w ir sollen keine Blumen pflucken. Und 
w ir gingen wieder rauf und spielten Tolkerball. Aber w ir 
kriegten noch welche in  den Nacken. Aber w ir spielten weiter, 
und wie w ir das Spiel zu Ende hatten, da durften w ir Blumen 
pflucken. Aber w ir Madchen machten uns aus Moos eine 
Stube und spielten M utter und K ind.“

In  den Aufsatzen der Knaben w ird  das Gegensatzliche trotz 
vorhandenem Gemeinsamkeitsgefuhl noch starker betont. So 
schreibt z. B. K IO : „Gestem haben w ir V6lkerball gespielt. 
Da haben die Madei dreimal gewonnen. Da haben sie uns 
ausgelacht. Aber die haben gemogelt."

Das W irbewufitsein der Klassengemeinschaft w ird  hier sehr 
stark verdunkelt durch das W irbewufitsein der Geschlechter- 
gruppen. Wenn M 26 „w ir" sagt, so meint sie „w ir Madchen", 
wie umgekehrt K 10 m it seinem „w ir" und „uns“ nur die 
Jungen meint. Dafi auch in  K I 4 der Gegensatz zwischen 
Knaben und Madchen ziemlich stark ausgebildet ist, scheint 
aus der Tatsaclie hervorzugehen, dafi von den 12 Madchen nur 
ein einziges (M33) auch Knaben zum Fuhrer gewunscht hat, 
und dafi von den 26 Knaben sich nur funf auch Madchen zu 
Fuhrern gewahlt haben.

Dafi aber trotz solchen Gegensatzes, der in  den Yerschieden- 
heiten der Geschlechter begrundet liegt, eine lebendige Klassen
gemeinschaft móglich ist, das zeigt uns das Lebensbild von 
K I 3, die ja  auch eine gemischte Klasse ist. Und vie lle icht 
darf behauptet werden, dafi gerade durch diese Spannung 
zwischen den Geschlechtem das Gemeinschaftsleben erst recht 
ve rtie ft und beseelt w ird.



Y i e r t e r  A b s c h n i t t

F u h re rtu m

Ais treibende Krafte der Entw icklung treten nun in  jeder 
Klassengemeinschaft einzelne Kinder auf, die innerhalb der 
Gruppen oder der Gesamtgemeinschaft uber die anderen einen 
mehr oder weniger bestimmenden E influfi ausuben. Solche Kinder 
nennen w ir die Fuhrer der Klasse. Rein theoretisch kOnnte 
man drei Haupttypen solcher Fuhrer aufstellen: 1. den Fuhrer, 
dessen E influfi dahin w irk t, dafi die Gemeinschaft sich mehr 
und mehr zur beseelten Gemeinschaft gestaltet. E r wachst 
gewissermafien rein naturlich aus den Entwicklungsbedingungen 
der Gemeinschaft hervor ais ih r Organ. Er macht sich nicht 
kunstlich selbst. W ir wollen ihn den naturlichen F iih re r 
nennen. 2. den Fuhrer, dessen E influfi dahin w irk t, dafi die 
Gemeinschaft sich mehr zur Massengemeinschaft entwickelt, 
die seinem W illen  gehorcht. E r macht sich selbst und be- 
hauptet sich nur unter Anwendung einer offenen oder versteckten 
Gewalt. W ir wollen ihn den getvaltsamen Fuhrer nennen.
3. den Fuhrer, dessen E influfi auf die Zerstórung der Gemeinschaft 
hinzielt, auf ihre Zerbróckelung in  rein egozentrisch gerichtete 
Individuen.

In  jeder Klassengemeinschaft kSnnen w ir diese drei Typen 
mehr oder weniger rein ausgebildet vorfinden und zwar o ft 
gleichzeitig nebeneinander wirkend. Sehen w ir uns das Lebens
b ild  der Klasse 3 an! In  jeder Richtung fuhrend is t nach dem 
U rte il der Lehrerin kein einzelnes Kind. W ie die Gruppen
bildung hier lab il ist, so auch das Fuhrertum. In  der einen 
Richtung fOhrt das eine, in  einer anderen Richtung das andere 
Kind. Jedes Glied der Gemeinschaft is t in gewissem Sinne 
gelegentlich auch fuhrend. W ir wissen schon, dafi diese 
Lab ilita t auch des FOhrertums eng zusammenh&ngt m it der 
DurchfOhiung des Arbeitsprinzips, durch die eben die in jedem
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Kinde irgendwo schlummernden Fuhrerąualitaten geweckt und 
entw ickelt werden.

Trotz dieser hochgradigen L ab ilita t is t aber doch auch an- 
deutungsweise Dauerfuhrertum vorhanden. Und da finden w ir 
nun die oben genannten Typen. A is naturUche Fuhrer w irken 
K  5 und M 21, und zwar w irken sie durch aus im  Sinne der 
Starkung des Gemeinschaftslebens. Ohne dafi sie es beab- 
sichtigen, haben sie auf die andem in vieler Beziehung Ein- 
flufi, wie z. B. aus den kleinen Aufsatzen „E in  Erlebnis" her- 
vorgeht. Ihre Ennahnung zur Ruhe hat in der Klasse Er- 
folg usw. Und dafi es K  5 n icht auf Herrschaft uber eine 
folgsame Masse, sondem auf Starkung des Gemeinschaftslebens 
ankommt. bringt er in  seinem Aufsatz ganz naiv zum Ausdruck: 
„Da kam F rl. F. schon wieder rein und sagte, w ir waren hubsch 
artig  gewesen. Da freute ich mich.u

W ie anders K 2: E r v e rtritt — nach seiner Yeredelung durch 
das Gemeinschaftsleben allerdings nur noch andeuhmgsweise — 
den Typ des gewalłsamen Fuhrers. Ln 3 sagt von ihm, er sei 
ursprfinglich „rucksichtslos und herrschsuchtig", er móchte sich 
„zum Beherrscher seiner M itschuler" machen. Wahrend K  5 
und M 21 durch uberlegene Begabung ungewollt fuhren, so 
im poniert K  2 durch uberlegene Kórperkraft und Geschicklich- 
ke it, die sich besonders im  Turnen zeigt. Also der urspriing- 
lichen Anlage nach ein Gewaltmensch, der sein Ich durchsetzen 
w ill. Aus den Aufsatzen von K  15 („du w irst angesagt") und 
K 8 („da wurde K 2 bóse") erfahren w ir, dafi er m it Drohung 
und Gewalt gegen seine Kameraden vorgeht, um ihnen seinen 
W illen aufzuzwingen. Dafi nun ein Kind m it solchen Anlagen 
im Laufe von zwei Jahren sich in  der Klassengemeinschaft 
doch zu einem im ganzen hilfreichen, vertraglichen, beliebten 
Kameraden entwickeln konnte, spricht sehr deutlich fu r die 
versittlichende W irkung des Gemeinschaftslebens.

W firen in  einer Klassengemeinschaft, die sich noch nicht 
zur beseelten Gemeinschaft entw ickelt hat, keine naturlichen 
Fuhrer, so ware die Gefahr grofi, dafi aus der Gemeinschaft 
eine Massengemeinschaft wurde, die blind dem Einflusse eines 
gewaltsamen Fflhrers hingegeben ware.

Dafi auch der d ritte  Typ des Fiihrertum s in K I 3 sich ganz 
schwach ais blofie Zukunftsmóglichkeit andeutet, geht aus den 
W orten von Ln 3 heiwor: „W urden aber Kinder wie K 1 oder
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K 12 die Fuhrung an sich reifien. so ware das ein Herabdrucken 
des Niveaus. Es konnte auch zu einer Spaltung der Klasse f uhren. “ 
Ln 8 redet in  bezug auf K I 8 geradezu von „Fiihrerinnen im 
schlechten Sinne" (M 11, M 22, M 27, M 30, M 31, M 82). „Sie 
uben durch ih r ,Wissen um manche Dinge‘ auf empfangliche 
Kinder einen schlechten E influfi aus."

tiberblicken w ir nun die einzelnen Klassen, wie sie im zweiten 
Abschnitt kurz skizziert sind, so finden w ir, dafi die Ausbildung 
des Fuhrertums der A rt der Gruppenbildung ziemlich analog 
verlauft. In  Klassen, die nur wenige und starre Gruppen auf- 
zeigen, finden w ir nur wenige Fuhrer genannt, z. B. in  K I 4 
und K I 6. In  den Klassen, die re la tiv stark in Gruppen ge- 
gliedert sind, finden w ir auch viele Fuhrer genannt, z. B. in 
K I 5. In  den Klassen schliefilich, die stark labile Gruppen 
aufweisen, finden w ir auch ein stark labiles Fuhrertum, z. B. 
in K I 3.

F iir eine Psychologie der Schulklasse mufi es nun von grofiem 
Interesse sein festzustellen, aus welchen Motiven heraus die 
Klasse ihre Fuhrer w fih lt oder duldet. Um dies zu erfahren, 
wurde den Kindera jeder Klasse die schon oben erwahnte 
Frage vorgelegt: „W enn einer aus der Klasse euer Lehrer oder 
Fuhrer sein sollte, wem móchtest du am liebsten gehorchen 
und warum? Und wem an zweiter Stelle und warum ? Und 
wem an d ritte r Stelle und warum?" Aus den Antworten der 
Kinder lassen sich nun die Motive zur W ahl des Fuhrers ent- 
nehmen.

Ganz allgemein soli hier vorausgeschickt werden, dafi fast 
in allen Klassen die Kinder in der Mehrzahl dieselben Kaineraden 
sich zu Fuhrern wunschten, die von dem Lehrer bzw. der 
Lebrerin der Klasse auch tatsachlich ais fOhrend beobachtet 
worden waren. Daraus geht doch hervor, dafi sich im all- 
gemeinen nur der ais Fuhrer behaupten kann, der die Mehr
zahl der Klassenkameraden hinter sich hat.

Im  einzelnen finden w ir folgende Motive vor:
In  K I 1 hat L 1 seinen Jungen die Fragen einzeln vorgelegt 

und sich die mundlichen Antworten notiert. Da zeigte sich. 
dafi die Jungen zwar die Frage: „W er aus der Klasse is t dein 
bester Freund und warum" beantworten und auch motivieren 
konnten. Die Frage nach dem Fuhrertum wurde aber nur von 
wenigen verstanden und die Antw ort von diesen wenigen auch
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nur ganz unvollkommen m otm ert. Das deutet doch wohl darauf 
hin, dafi bei diesen Siebenjahrigen, die dazu noch Landkinder 
sind, das Gemeinschaftserleben nnr recht wenig entw ickelt ist.

A nf einer hoheren Stufe zeigen sich die siebenjahrigen 
Madchen aus K I 2, die einer Stadtschule angehbren. Sie ver- 
stehen die Frage nach dem Fuhrertum durchaus und wissen 
ihre Antw ort so zu motivieren, dafi ein immerhin gut ent- 
wickeltes Yerstandnis fu r die Erfordemisse eines gesunden 
Gemeinschaftslebens hindurchleuchtet. A is M ołire  fu r die 
W a lii zur Fuhrerin werden namlich angegeben:

nettes, freundliches, hilfsbereites Wesen in 28 Fallen 
gemeinsamer Schulweg „  8 „
besondere Begabung „  5 „
Fuhrereignung (kann gut aufpassen usw.) „  7 „

A is Fuhrerinnen werden genannt : M 24 18 mai; M 6 17mai; 
M 30 13mal; M 15 lOmal; M 19 8m al; M 4 7m al; M 16 7mal.

In  K I 3 wurden ais Motive fu r die W ahl zur Fuhrerin an
gegeben:

gute Begabung und gute Leistung 18 mai
ruhiges, freundliches, folgsames Wesen 15 „
gemeinsames Spiel 4 „
fisthetische Motive 3 „

Wenn man bedenkt, dafi „gemeinsames Spiel" doch letzten 
Endes auf vertragliches Wesen hinauslauft, so ergibt sich, dafi 
die Klasse von ihren Fulirem  ebensosehr Yerstandesbegabung 
ais Charaktertuchtigkeit verlangt.

Ais Fuhrer werden genannt: K 2  11 mai; K  15 6mai; 
K 6 6mai; M 22 Smal; M 21 Smal; K 4  Smal; K 5  4mal.

Auffallend ist, dafi der mehr gewaltsame Fuhrer K 2 so viel 
Ofter genannt w ird, ais der naturliche Fuhrer K 5. Es is t 
vie lle icht ein Hinweis darauf, dafi der gewaltsame Fuhrer, der 
nicht nur Bewunderung, sondem auch immer zugleich Furcht 
erregt, sich mehr ins Bewufitsein der Gemeinschaft drangt ais 
der m it leisen, mehr geistigen M itte ln  wirkende naturliche 
Fuhrer. Dafi — aufier K 2 — alle genarmten Fuhrer ziemlich 
gleich o ft gewflnscht werden, is t eine Hindeutung auf die 
relative Lab ilita t des Fohrertums in K I 3, die das einseitige 
Dominieren einzelner soweit moglich verhindert.
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In  K I 4 werden ais Motive fu r die W ahl zum Ftihrer an- 
gegeben:
Eignung zum Ftihrer (ktinnen gut ordnen, aufpassen usw): 33 mai 
nettes, freundliches Wesen 27 „
klug, schtin, grofe 10 „
gemeinsames Spiel, gemeinsamer Schulweg 9 „

Aus dieser Motivierung ergibt sich ein tiberraschend gutes 
Verstandms ftir  die Erfordemisse, die zum Ftihrertum ntitig 
sind. Das fa llt bei K I 4 auf, die aus den oben angedeuteten 
Grtinden auf einer re la tiv niedrigen Stufe des Gemeinschafts- 
lebens zu stehen scheint. Wenn man aber von Ln 4 erfahrt, 
da6 die Kinder von der Lehrerin angehalten werden, sich ihre 
„Ordner", d. h. ihre Ftihrer, in  einem gemeinsamen Akte selbst 
zu wahlen, so w ird das verhaltnismafiig reife Yerstandnis ftir 
die zum Ftihrertinn notwendigen Qualitaten verstandlich, ins- 
besondere auch, dafi auf spezielle Eignung zum Ftihrer so stark 
geachtet w ird. Die Kinder sind eben durch die Wahlen zum 
Ordner o ft gentitigt worden, tiber Eignung zum Ftihrertum 
nachzudenken.

Ais Ftihrer werden genannt: M 14 lOmal; M 32 8mal; 
K  21 8mal; K 8  7mal; M 13 7mal; K 6  6m al; K23 6mal.

Dabei is t auffallend und ftir  den Geist der Klasse ais Ge
meinschaft bezeichnend, dafi am haufigsten ein K ind gewfihlt 
w ird (M 14), die von der Lehrerin ais ausgesprochenes Durch- 
schnittskind bezeichnet w ird, wahrend K 4, der nach dem 
U rte il der Lehrerin, das durch ihre sonstigen Angaben be- 
statigt w ird, sich infolge geistiger Regsamkeit und tlberlegen- 
heit sehr gut zum Ftihrer geeignet ist, nur 4mai genannt wird. 
Die Klasse, die von der individuell beseelten Gemeinschaft 
noch recht weit entfernt ist, w ill sich lieber vom Durchschnitt 
ais von der E litę  ftihren lassen.

In  K I 5 werden ais Motive ftir  die W ahl zum Ftihrer an- 
gegeben:

artig, bescheiden, fleifiig, aufmerksam, ruhig, 
freundlich, nett, hilfsbereit 87mai
begabt 13 „

Die Klasse verlangt also von ihren Ftihrem  vor allem mora- 
lische Qualitaten, die der Gemeinschaft ntitzen, und erst in 
zweiter Linie Begabung, wahrend noch die Achtjtihrigen von
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KI 3 die Begabung ebenso stark betonen wie die moralische 
Eigmmg. Sollte sich da eine Gesetzmafiigkeit andeuten? Etwa 
der A rt: je  alter und reifer die Kinder werden, desto mehr 
sehen sie bei ihren Fiihrern auf den Charakter und nicht auf 
den Yerstand?

Ais Ftihrerinnen werden genannt: M 35 25mai; M 11 24mai; 
M 20 24mai; M 19 13mal; M 28 6m al;M 27 4mai; M33 4mal.

In  K I 6 werden ais Motive fur die W ahl zum Ftihrer an- 
gegeben:

Eigmmg zum Fuhrer 20mal 
Geschicklichkeit, K ra ft 25 „
guter Charakter 11 „
Intelligenz 3 „
heiteres Gemtit 3 „

H ier fa llt wieder wie schon bei K I 4 auf, dafi besonderer 
Nachdruck auf Eignung zum Fuhrer gelegt w ird. Und wenn 
man bedenkt, dah Ln 6 bestrebt ist, alle im Arbeitsunterricht 
gegebenen Moglichkeiten auszuniitzen, durch die die Kinder 
zu gegenseitiger H ilfe  und damit zu Fiihrertum  angeregt 
werden, so is t das ohne weiteres yerstandlich. Dafi andrer- 
seits die Kinder sich unyerhaltnismafiig mehr durch kOrperliche 
K raft und Geschicklichkeit imponieren lassen ais durch geistige 
Uberlegenheit, is t f iir  den Geist der Klasse kennzeichnend, 
yielleicht auch ganz allgemein f iir  das A lter.

Ais Fuhrer sind genannt: K 7 13 mai; K I  9 mai; K  8 7 mai; 
M 15 5mal; M 19 4mal.

In  KI 7 werden ais Motive fiir  die W ahl zum Fuhrer an- 
gegeben:

Eignung zum Fiihrer 27 mai
nett, gut, yertraglich (moralisch wertyoll) 29 „  
begabt 17 „

Wieder werden Eignung und moralische Qualitaten in  erster 
Linie, Begabung erst in zweiter L inie yerlangt. Dabei is t f iir  
die zunehmende Reife von Bedeutung, dafi von den gewahlten 
Fuhrern 11 mai gesagt w ird : sie verdienen Yertrauen.

Ais F iihrer werden genannt: K 18 12mai; M 19 10mai; 
K 9 9mai; M 26 9mal; K 8  8m al; M 23 6m al; K  28 5mal.

In  K I 8 werden ais Motive fu r die W ahl zum Fuhrer an- 
gegeben:
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bescheiden, freundlich, gefallig, gerecht usw. 17mal 
Eignung (Fuhrertalent) 3 „
Begabung 55 „

Von diesen zwolfjahrigen Madchen w ird  auffallender Weise 
von den Fuhrerinnen vor allem Begabung verlangt, wahrend 
die Forderung der moralischen und sonstigen Eignung stark 
zu riick tritt.

A is Ftihrerinnen werden genannt: M 28 26m ai; M 4 18mai; 
M 10 15mal; M 3 4mal.

In  K I 9 werden ais Motive fu r die W ahl zum Fuhrer an- 
gegeben: gute Begabimg und Leistung 27 mai.

Moralische oder sonstige Eignung w ird uberhaupt nicht ver- 
langt. Das hat hier seinen Grund darin, dafi der Lehrer ge- 
fragt hat: „W elche sollen die Ersten sein?“  Die Schiiler haben 
darin die Frage nach den leistungsfahigsten Kameraden auf 
dem Gebiete des Schulwissens gesehen. Y ie lle icht haben auch 
die Kinder der vorhergehenden Klasse die Frage ahnlich auf- 
gefafit imd unter Fuhrerin vor allem die im  Unterricht voran- 
schreitende Schulerin verstanden.

Ais Fuhrer (beste Schuler) werden genannt: K 11 10mai; 
K 12 lOmal; K 1 9mal.

Die Klasse der Schwererziehbaren, die ja  eine Anzahl unter- 
normal begabter Schuler enthalt, erinnert im  ganzen an K I 1. 
Die Kinder geben meistens keine Motive an; das bedeutet in 
den meisten Fallen wohl: sie verstehen den Begriff und die 
Bedeutung des Fiihrertum s noch nicht. Nur 2 Schuler ver- 
langen Eignung, und 1 Schuler verlangt Begabung.

A is Fuhrer werden genannt: K 14 15mal; K 4  12mal; K 18 
19mal; K 9 5mal.

Vergleicht man die Motivierung der W ahl des Fuhrers m it 
der Motivierung der W ahl der Freunde, so findet man im all- 
gemeinen ein recht gutes Verstandnis fur den Unterschied der 
beiden Verhaltnisse.

Wahrend in KI 1 nur 3 Schiiler (von 20) ihre W ahl des 
Fuhrers motivieren, finden w ir bei 11 Schfllem Angaben iiber die 
Motive ihrer W ahl des Freundes. Der Begriff der Freundschaft 
lieg t ihnen also naher ais der Begriff des Fiihrertums. Aber noch 
is t die Motivierung dieser Freundschaften recht aufierlich: die 
Nalie der Wobnung, der gemeinsame Schidweg, das gemein- 
same Spiel werden ais Motive angegeben.
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Das is t in K I 2 bei siebenjahrigen Madchen schon recht 
anders. A is M otiv fu r die Freundschaft w ird  in  23 Fallen das 
nette, freimdliche, gefallige, vertragliche Wesen der anderen 
angegeben, das sich auch im  gemeinsamen Spiel aufiert. Nur 
in  3 Fallen werden asthetische Motive (,,niedlich“ ) genannt.

In  K I 3 werden ais Motive fu r die Freundschaft genannt: 
gemeinsames Spiel 7mai; Begabung 4m ai; asthetische Motive 
(,,hubsch“ ) 3 mai.

AIso auch hier spielt die Yertraglichkeit, die sich im  gemein
samen Spiel aufiert und von ilim  vorausgesetzt w ird, die Haupt- 
rolle, und auch hier w irken asthetische Motive m it.

Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse in  K I 4, namlich: gemein
samer Weg und gemeinsames Spiel 13m ai; nettes, liebes Wesen 
9 mai; asthetische Motive 2mai; Begabung 1 mai; heiteres Gemiit
3 mai.

In  K I 5 werden angegeben: freundliches, nettes Wesen 18mai; 
artig, ruhig, s till, fle ifiig  9 mai; gemeinsamer Weg 7 mai.

Die M otiyierung scheint also m it steigendem A lte r auch auf 
dem Gebiete der Freundschaft im  allgemeinen innerlicher zu 
werden.

In  K I 6 werden angegeben: vertraglich (auch im Spiel) 9mai; 
gutes, nettes, freigebiges Wesen 9mal.

In  K I 7 finden w ir folgende Motive: guter Charakter (freund- 
lich , bescheiden usw.) 11 mai; vertraglich 7m ai; lustig, w itzig
4 mai.

In  K I 8: freundlich, offen, vertraglich, lustig 24mai; gemein
samer Weg 4 mai.

In  K I 9 haben alle Schiller bis auf 2 ais M otiv der Freund
schaft angegeben: vertragliches Wesen. Ein Schiller (K8) sagt: 
„Ich  bevorzuge keinen, ich habe alle gern“ . Ein anderer (K 10) 
schreibt: „B is auf K  1 habe ich alle g em /

In  KI 10 werden auch fu r die W ahl zum Freunde nur von 
2 Schiilem Motive angegeben.

Aus der Zusammenstellung scheint sich zu ergeben, dafi die 
K inder m it steigendem A lte r immer sicherer erkennen, dafi 
rertrdglicłies Wesen die Gnmdvoraussetzung fu r den Bestand 
der Freundschaft ist. Ihre Fuhrer wahlen sie aus anderen 
Motiven heraus. Fur den Freund  wollen sie vor allem Liebe 
ffihlen kónnen, fu r den Ftihrer vor allem Achtung, die beim 
nałurlichen  F illire r m it Yerłrauen und Liebe, beim gewalł-
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samen m it Furchł yerbunden zu sein pflegt. Der Freund soli 
ihnen mehr gleichen, der Ffihrer soli ihnen iiberlegen sein und 
darum „imponieren“ .

Wenn man das am meisten zum Freunde begehrte Kind in 
jeder Klasse den Klassenliebling nennt, so ergibt sich, dafi 
dieser Klassenliebling in manchen Klassen m it dem an erster 
Stelle zum Fuhrer gewunschten Kinde zusammenffillt. Sehen 
w ir uns die einzelnen Klassen an:

In  K I 1 w ird K 18 vom Lehrer ais Klassenliebling be
zeichnet. Er is t begabt, frfthlich, geschickt, dabei der Kleinste 
der Klasse. A is Fuhrer nennt L  1 K 20. Da er mehr den 
Typ des gewaltsamen Fuhrers ve rtritt, w ird  er weniger geliebt 
ais geachtet und gefurchtet.

In  K I 2 t r it t  uns M 24 sowohl ais Klassenliebling ais auch 
ais F iih re rin  entgegen, die an erster Stelle genannt w ird. Sie 
gehbrt eben zum Typ des naturlichen Fuhrers.

In  K I 3 la fit sich kein einzelnes K ind ais Klassenliebling be- 
zeichnen, wie ja  auch das FOhrertum sich hier ais la b il er- 
wies. K  2, der am haufigsten zum F iihrer begehrt w ird, w ird 
4 mai ais Freund genannt. Ebensooft w ird  M 22 zur Freundin 
begehrt, die andrerseits vie l weniger o ft zur F iihrerin  ge- 
wunscht w ird.

In  K I 4 is t K 8 der Klassenliebling. Er is t begabt, freund
lich, vergniigt, der Spafimacher der Klasse. Zum F iihrer w ird 
er erst an 4. Stelle begehrt.

An erster Stelle w ird  ais F iihrerin  genannt M 14, die nach 
dem U rte il der Lehrerin ein Durchschnittskind ist.

In  KI 5 is t M 35 sowohl der Klassenliebling ais auch das an 
erster Stelle zur F iihrerin  begehrte Kind. Zwei andere SchOle- 
rinnen (M U  und M 20) werden zwar annahemd ebensooft zur 
F iihrerin, aber erheblich weniger o ft zur Freundin begehrt.

In  KI 6 is t ein ausgesprochener Klassenliebling n icht zu 
nennen, was wohl wieder m it der grófieren Lab ilita t des F iihrer - 
tums in dieser Klasse parallel geht. Es scheint, ais ob die 
innigere und mannigfaltigere Beruhrung, in die der Arbeits- 
unterricht die Kinder b ring t, bei allen irgendwelche liebens- 
werte Seiten zur Geltung bringt, so dafi eben viele Kinder ge- 
schatzt werden, z. B. K 7, K 8, M 15. Auch das hóhere A lte r 
scheint in dieser Richtung zu wirken. So la fit sich auch in  K I 7 
und in K I 8 ein ausgesprochener Klassenliebling nicht nennen.
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U iid  in  K I 9 erklaren zwei Schuler ausdrucklich, dafi sie 
keinen bevorzugen (bis auf K  1).

Der ideale Fali, auf den vie lle icht m it steigendem A lte r die 
Entw icklung hinzielt, ware zweifellos dann gegeben, wenn ein 
ausgesprochener Klassenliebling deshalb n icht vorhanden ware, 
■weil die Kinder in  Anerkennung der Yorzuge jedes einzelnen 
sich gegenseitig schfitzen imd lieben.

Immerhin b le ibt es ein gfinstiges Zeichen fu r das Gemein- 
samkeitsgeffihl der Kinder, wenn sie sich in der Sympathie 
zu einem bestimmten Kinde begegnen. Der Klassenliebling 
is t immer ein verbindendes Moment. Und wenn er zugleich 
der Fuhrer der Klasse ist, so liegt seine W irkung zweifellos 
in der Richtung auf die beseelte Gemeinschaft hin.

Von grofier W ichtigke it fu r eine Psychologie der Schulklasse 
is t nun weiterhin die Frage nach dem W erte der von der 
Klasse gewahlten oder doch wenigstens geduldeten Fuhrer. 
Von ihm aus liefie sich schliefien auf das allgemeine W ert- 
beurteilungsverm5gen der Klassengemeinschaft. Gelien w ir 
daraufhin die einzelnen Klassen durch.

Fuhrer in  K I 1: K  20: aktiv, lebhaft, begabt, kórperlie li stark, 
gewandt. K  17: schuchtem, s till, begabt, freundlich.

Fuhrer in K I 2: M 6: in te lligent, fle ifiig , sauber, gesund, 
kraftig, „w ill glanzen“ ,schauspielerisch begabt. M30: intelligent, 
selbstandig, fle ifiig , gesund, verstandig, freundlich, ruhig.

Fuhrer in  K I 3: K  2: begabt, kra ftig , gewandt, friih e r rfick- 
sichtslos, je tz t freundlich, nachgiebig, yertraglich.

Fuhrer in  K I 4: M 14: fle ifiig , feinempfindend, lebhaft beim 
Spiel, sonst Durchschnittskind. M 32: h ilfre ich, ehrgeizig, emp
findlich, Durchschnittskind.

F fihrer in K I 5: M 35: ehrgeizig, fle ifiig , strebsam, begabt, 
gehorsam. M i l :  ruhig. rerstandig, besonnen, fle ifiig , selbstandig, 
begabt.

Fuhrer in K I 6: K 7 : kra ftig , liebevoll, begabt, gewandt, nach
giebig, gerecht, neidlos, religiós veranlagt. K 1: grofi, kraftig. 
kindlich, fre i, offen, gut begabt, gerecht, neidlos.

Ffihrer in  K I 7: K 18: lebhaft, m ittelbegabt, selbstandig, viel- 
le icht trotzig. M 19: lebhaft, freundlich, schelmisch, anregend, 
begabt, energisch, mutig.

Fahrer in  K I 8: M 28: begabt, regsam, bescheiden, fle ifiig ,
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gerecht, m itfuhlend, artig. M 4: lebhaft, freundlich, begabt, 
fle ifiig , treu, zuverlassig, offen.

Fuhrer in K I 9: M 12: grofi, kraftig, freundlich, s till, fle ifiig, 
zuverl£ssig. M. 11: klein, zart, offen, freundlich, pflich te ifrig , 
bescheiden, ruhig.

Fuhrer in  K I 10: K14: N icht unbegabt, phantasievoll, Tr&umer, 
zeichnet gem. K IO : Gut begabt, wenig Selbstbewufitsein, 
empfindlich, trotzig.

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich doch recht deutlich. 
dafi die Klasse ein recht sicheres U rte il uber den W ert der 
Persbnlichkeit der zum Fuhrer erwahlten Kameraden hat. Sie 
g re ift im allgemeinen m it sicherem Instinkte diejenigen heraus, 
die nach dem U rteile der Lehrpersonen geistig und moralisch 
betrachtet durchaus wertvolle Menschen sind. Sogar die Klasse 
der Schwererziehbaren weifi die re la tiv Geeignetsten heraus- 
zufinden. Dabei legt sie, wie w ir schon bei der Betrachtung 
der Motive fu r die W ahl des Fuhrers sahen, das grbfiere 
Gewicht auf die moralischen Qualitaten, ohne allerdings die 
Begabung ganz zu ubersehen. Dafi einzelne Klassen, z. B. K I 4, 
sich lieber von moralisch wertvollen Durchschnittskindem ais von 
den moralisch und in te llektue ll W ertvollsten fuhren lassen, w ird 
uns bei der Besprechung des Klassengeistes noch beschaftigen.

Es kbnnte nun fre ilich  noch f ragi ich erscheinen, ob denn die 
Kinder ihre Kameraden im allgemeinen genau so charakteri- 
sieren wie die Lehrpersonen. V ie lle icht sehen die Kinder z. B. 
der Klasse 2 die Schulerin M 6 in einem ganz anderen Lichte 
ais die Lehrerin und wahlen sie trotzdem zur Fuhrerin. Um hier 
kla r zu sehen, brauchen w ir nur die Charakteristik von M 6 durch 
die Lehrerin zu vergleichen m it der Charakteristik der Kinder, 
wie sie sich aus der M otivierung ih re r W ahl zur F ilhrerin 
ergibt. Stellen w ir einige solche Charakteristiken zusammen: 
KI 2; M 6: Urteil der Ijehrerin : in telligent. fle ifiig , sauber, 

gesund, kra ftig , lebhaft, energisch, w ill glanzen.
Urteil der Klasse: nett, vertraglich, kann gut auf- 

passen, kann gut befehlen, streng.
M 24: Urteil der Lehrerin: intelligent, bescheiden, emst, 

s till, sanft, treu, schflchtem. fle ifiig . eifrig. hand- 
geschickt.

U rte il der Klasse: n iedlich, nett, vertraglich. 
freim dlich, brav, gefallig. „die beste*, freigebig.
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M 15: Urteil der Lehrerin: bescheiden, schuchtern, ruhig, 
geschickt, lenksam.

Urteil der Klasse: artig, nett, vertraglich, nach- 
giebig.

Aus dieser Zusammenstellung, die beliebig vermehrt werden 
kfinnte, ergibt sich, dafi das U rte il der Klasse im wesentlichen 
m it dem der Lehrerin ubereinstimmt. Nur legt die Klasse den 
grófieren Nachdruck auf die fu r das Gemeinschaftsleben bedeut- 
samen Charakterzuge. Y ielle icht gehen w ir n icht fehl, wenn 
w ir sagen: Die Klasse hat im  allgemeinen ein ebenso sicheres 
und begriindetes U rte il uber die Kameraden w ie die in  der 
Klasse wirkende Lehrperson. Und Yielleicht durfen w ir hinzu- 
fugen: Sie hat ein sichereres und begrundeteres U rte il ais die 
fQr Menschenbeobachtung imd -charakteristik nicht begabte oder 
nicht geschulte Lehrperson.

F re ilich mussen w ir immer bedenken, dafi w ir es bei unserer 
Untersuchimg m it Lehrem und Lehrerinnen zu tun haben, die 
eine Auslese darstellen. Und da konnte es wohl m it ihrem 
Einflusse zusammenhangen, dafi sich die Klassengemeinschaft 
im allgemeinen von solchen Kindern fuhren la fit, die auf das 
Gemeinschaftsleben einen gunstigen, beseelenden E influfi aus- 
uben. Hat der Lehrer einen nur geringen oder gar einen schad- 
lichen E influfi auf die Klasse, so liefie sich sehr wohl denken, dafi 
die Klasse sich von den minderwertigen Elementen fuhren la fit.

Da erhebt sich die Frage: W ie mufite der Lehrer am zweck- 
mafiigsten vorgehen, inn zu erreichen, dafi móglichst alle in den 
Kindern vorhandenen Fuhrerąualitaten geweckt und entw ickelt 
werden? Und da finden w ir am Leitfaden unserer Untersuchung 
die A ntw ort: Durch eine konsequente Durchfuhrung des Arbeits- 
prinzips is t die beste Garantie fu r die Erreichung dieses Zieles 
gegeben. Ln 3 und Ln 6 haben Ober ihre Klassen in  diesem 
Sinne berichtet. Und auch die nachstehenden W orte von Ln 8 
weisen in diese Richtung: „Fuhrerinnen im guten Sinne sind 
M 3, M 4, M 8, M 10, M 11, M 28. A lle  Kinder erkennen neidlos 
die Oberlegenheit dieser Kinder in den einzelnen Fachem an. 
Sie ordnen sich unter, wenn M 3 ihnen das Rechnen zeigt, 
wenn M 4 ihnen an der Nahmaschine b e h ilflic li is t; M 11 mufi 
ihnen vortumen. Sie Yerlangen die Zeichnimgen Yon M 8 zu 
sehen. M 10 und M 28 miissen w iederholt ihre Gedichte auf- 
sagen und M 28 ihre Aufsatze Yorlesen.a Jeder fuh rt dort, wo
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er zu fuhren fahig ist. Die Schule der A utoritat, die von der 
Kindem vor allem genaue Befolgung der Anweisungen des 
Lehrers verlangt, w ird  niemals Fuhrer erziehen. Nur wo den 
Kindem Gelegenheit geboten w ird, aus eignem Antriebe zum 
Besten der Klassengemeinschaft ihre besondern F&higkeiten 
wirksam werden zu lassen, wo jeder einmal Gelegenheit findet, 
ais Helfer aufzutreten, da darf erwartet werden, dafi in  jedem 
Kinde ein Stuck Fuhrertum entw ićkelt w ird, und dafi in  den 
besonders dazu Berufenen das Fuhrertum sich entfaltet, auf 
das die Yolksgemeinschaft rechnet.



F u n f t e r  A b s c h n i t t

E rscheinungen, d ie  d ie  G em einschaft 
gefahrden

Schon bei der Besprechung der Gruppenbildung wurde darauf 
hingewiesen, dafi in  manchen Klassen die Neigung zum Cliąuen- 
wesen die Gemeinschaft beeintrachtigt. Die Cliąue is t eine 
mehr oder weniger umfangreiche Gruppe, die sich bewufit gegen 
die anderen Glieder der Gemeinschaft abzuschliefien versucht. 
Meistens w ird  sie von der Einbildung beherrscht, die Glieder 
der Cliąue seien etwas Besseres ais die anderen. Diese E in
bildung kann sich grunden auf die bevorzugte Stellung der 
Eltem , auf besondere Begabimg im allgemeinen oder in be- 
sonderen Fachem, auf besondere Interessen usw. So finden 
w ir schon bei den Siebenjahrigen die Neigung zur Cliąuen- 
bildung. L  1 erzShlt, dafi die beiden Kaufmannssóhne K 2 und 
K 19 das Streben zeigen, sich von den anderen abzusondem, 
und dafi sie manche Kameraden „n icht anfassen“ mogen. Sie 
dunken sich dazu offenbar zu gut imd zu sauber.

Bei den siebenjahrigen Madchen in KI 2 fanden w ir das 
Cliąuenwesen besonders stark ausgebildet. Die Gruppe der 
sozial Berorzugten fu lilt sich besser ais die andem und schliefit 
sich gegen sie ab. M 16, ein M itglied dieser Cliąue, w ill m it 
M 5 und M 18 „n ich t gehen“ .

Die Klassengemeinschaft scheint sich aber durch diese sozial 
bevorzugte Stellung gewisser Eltem  nicht allzusehr „imponieren“ 
zu lassen. Sie w ahlt sich zwar die meisten ihrer Fuhrerinnen 
aus dieser Gmppe. Aber die Motivierung dieser W ahl zeigt, 
dafi ih r n icht die gesellschaftliche Stellung der Eltern, sondem 
die pershnliche T flchtigke it der Kinder Achtung abnOtigt. In  
demselben Sinne is t auch die Tatsache zu deuten, dafi die 
Klasse drei Kinder weder zur Freundin noch zur Fuhrerin be- 
gehrt, dereń Yater Akademiker, Kunstler imd Offiziere sind.
S S r i n g ,  Psychologie der Schulklasse 8
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Noch deutlicher w ird das in K I 5. H ier t r it t  die 1. Gruppe 
ais Cliąue auf m it einem besonderen Gruppenbewufitsein, das 
sich auf die bevorzugte Stellung der Eltem  stutzt. Obgleich 
die Klasse merkbar unter dem E influfi dieser Gruppe steht. 
w ahlt sie sich ihre Fuhrer aus anderen Gruppen. M 11 is t die 
Tochter eines Schuhmachers, M 20 is t imeheliches Kind. Die 
Klasse geht also in  gewissem Sinne gegen diese Cliąue an.

In  den ubrigen von uns untersuchten Klassen is t uber Cliąuen- 
tum nichts berichtet worden, so dafi w ir zusammenfassend sagen 
konnen: soweit unsre Untersuchung reicht, hat sich das Cliąuen- 
wesen zu einer eigentlichen Gefahr fu r das Gemeinschaftsleben 
nicht entwickelt. Und es kann sich dort nicht entwickeln. wo 
fu r eine gesunde Lab ilita t der Gruppenbildung gesorgt w ird.

Auch auf die Gefahren des Einzelgangertums fu r das Ge
meinschaftsleben is t schon hingewiesen worden, und w ir konnten 
die Inn igke it des Verbundenheitsgefuhls der einzelnen Klassen 
geradezu messen an der Zahl der Einzelganger. Aber es darf 
nicht geglaubt werden. dafi jeder Einzelganger fur die Gemein
schaft verloren oder gefahrlich ware. W ir mussen vielmehr 
die Grunde fu r solches Einzelgangertum berucksichtigen. Els 
g ib t Kinder, die auf Grund einer an sich hochwertigen, aber 
komplizierten Eigenart von den Klassengenossen nicht ver- 
standen werden. Sie finden deshalb auch keinen Anschlufi und 
konnen doch einen starken, vie lle icht wertvollen E influfi auf 
das Gemeinschaftsleben ausuben. Zu solchen Kindem scheint 
z. B. M 36 aus K I 5 zu gehoren. Sie w ird  von der Lehrerin 
charakterisiert ais ein sehr „interessantes, kompliziertes Kind 
m it uberlegenem B lick “ . „Manche Kinder wagen sich gar nicht 
an sie heran.“ Auch K 12 aus K I 6 is t eine solche komplizierte 
Natur, die in  der Gemeinschaft recht gedeihen kann. „A u f ihn 
hat die Klassengemeinschaft ungunstig gewńrkt."

Dafi ein solcher Einzelganger sogar zum Fuhrer der Klasse 
werden kann, zeigt das Beispiel von M 6 in KI 2. Sie f illi lt  
sich den anderen uberlegen und sagt von sich selbst: „Ich  mag 
lieber allein gehen.“ Und doch w ird sie wegen ihrer Fuhrer- 
eignung („is t gerecht", „is t streng", „pafit gut auf“) in 17 Fallen 
zur FOhrerin gewalilt, obgleich sie nach dem U rte il der Lehrerin 
drakonisch streng ist, wenn sie das Am t des Aufpassens ver- 
sieht. Sie sucht auch ebenso drakonisch erzieherisch zu wirken, 
indem sie z. B. verhindert, dafi jemand der sehr ungeschickten



E rsch e in u ng e n . d ie  d ie  G e m e in sch a ft gef& hrden 115

und angstlichen M 2 beim Mantelanziehen h ilft. („Lab d ir nicht 
helfen, das kannst du auch alle in.“) Es g ib t auch Einzelganger 
aus einer gewissen, auf mangelndem Selbstvertrauen beruhen- 
den Menschenscheu, so z. B. K  3 aus K I 1, der ais Muttersóhnchen 
verzartelt w ird. K  15 aus K I 1 is t Einzelganger aus Eigen- 
brodelei, K 14 aus Unbeholfenheit.

F iir die Gemeinschaft gefabrlich w ird das Einzelgangertum 
besonders dann, wenn es auf Grunden berulit, die sich gegen 
das Gemeinschaftsleben riehten, z. B. streitsuchtiges Wesen, 
Mifigunst, Selbstsucht usw. Es w ird  sich aber im weiteren 
Verlaufe noch belegen lassen, dafi Kinder m it solcher Yer- 
anlagung zum Einzelgangertum weniger von sich aus ais viel- 
mehr durch die Klassengemeinschaft getrieben werden, die sich 
dadurch eben gegen gefalrrdende Einflusse zu schutzen versucht.

Eine Gefahr fu r das Gemeinschaftsleben kann auch der Ehr- 
geiz einzelner K inder werden, wenn er namlich n icht ais An- 
trieb eines gesunden W etteifers, sondem einer ungesunden 
Streberei w irk t, Dafi der Wettstreit an sich fu r die Gemein
schaft von grófitem Werte is t, zeigt sich auch bei unserer 
Untersuchung. In  allen Klassen w irk t er ais das belebende, 
die Krafte steigemde Prinzip. E r zie lt weniger darauf, dafi 
die Leistung des einzelnen durch Belohnung oder Zensur ais 
w ertvoll anerkannt und vor den anderen ausgezeichnet w ird, 
ais dafi der einzelne seine Krafte vo ll entfaltet. E r w ill den 
Kampf ais freies Kraftespiel nur um der besseren Leistung 
w illen. Darum kann ein solcher W etteifer auch im Gemein
schaftsleben der Klasse n icht entbehrt werden.

Ln2 schildert z. B. den Yerlauf einer Rechenstimde. Die 
K inder brennen darauf, ihre Krafte zu messen, verlangen fu r sich 
besonders schwierige Aufgaben, wollen durchaus ein W ett- 
rechnen veranstalten. Naturlich w ill jede die Beste sein. Aber 
sie begnugt sich m it dem Bewufitsein: „Das hast du gekonnt." 
Und sie neidet es den anderen nicht, wenn sie auch Erfolg 
haben. Dieser Geist des W etteifers re ifit die einzelnen uber 
sich selbst hinaus.

Ln 3  la fit móglichst selten feststellen, wer eine Aufgabe am 
besten gemacht hat. Sie la fit z. B. gute Niederschriften vor 
der Klasse vorlesen. Und dann ru f en die zuhórenden K inder: 
„O, ich w ill einmal zusehen, ob ich das auch kann.“ Das he ifit 
einen gesunden W etteifer wecken. Ln4 bedauert, dafi ihre

8*
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Klasse im  ganzen etwas stumpf sei, w eil der belebende W ett- 
stre it fehle. Ln 8 erkla rt: „Ich unterstutze den W ettstreit, denn 
er erhbht die Leistungen.“ Soweit also der Ehrgeiz ais Antrieb 
zu solchem W etteifer w irk t, is t er fu r das Gemeinschaftsleben 
von grobem Werte.

Nun hat aber jede Klassengemeinschaft auch Glieder in sich, 
die die bessere Leistung nur um der aufieren Anerkennung 
w illen erstreben. Sie wollen nicht nur die besten sein, sondem 
auch sichtbar ais solche gelten. Sie erstreben ftir  sich ein 
Hervorgehobenwerden vor den anderen. Und das is t eine Ge- 
fahr ftir  die Inn igke it des ZusammengehOrigkeitsgefuhls. Diese 
ungesund ehrgeizigen Kinder suchen m it allen, auch m it durch- 
aus unkameradschaftlichen M itte ln  hervorstechende Leistungen 
oder wenigstens Anerkennung zu erzielen. Sie htiten sich z. B., 
Vorteile, die sie bei der Durchfuhrung von Aufgaben bentitzen, 
den andem mitzuteilen. Ja, sie freuen sich, wenn die Leistung 
den anderen nicht gelingt. Wo ein gesunder W ettstre it herrscht, 
da kann auch der fu r das Gemeinschaftsleben so wichtige Geist 
der gegenseitigen H ilfe  gedeihen. Wo aber der ungesunde Ehr
geiz nach Anerkennung giert, da wuchert der Geist der Selbst- 
sucht, des Mibtrauens, der Mifigunst.

Ln fast allen der von uns untersuchten Klassen w ird  von 
solchen Ehrgeizigen berichtet, die den Gemeinschaftsgeist ge- 
fahrden. So stehen z. B. in K I 1 die Knaben K 19, K 12, K 9 
in  einem W ettstreit, der o ft in  feindseligen S tre it ausartet. 
ln  K I 2 gehóren M 1, M 6 und M 37 zu den in  mancher H insicht 
ungesund Ehrgeizigen, und die Lehrerin sieht sich veranlafit, 
im Interesse des Gemeinschaftslebens diesen Ehrgeiz zu dampfen, 
denn sie erkennt, dafi er zu „Streberei, Mibgunst und Schaden- 
freude“ fflh rt.

In  KI 5 w ird  eine ganze Gruppe (Gruppe 2) von der Lehrerin 
ais die „Gruppe der Ehrgeizigen“ bezeichnet. Aber hier is t 
wohl der gesunde Ehrgeiz gemeint. Denn L n5  bezeichnet 
dieselben Kinder auch ais die Gruppe der Charaktervollen, 
S tillen. In  KI 6 w ird von der Lehrerin uber den W ettstre it 
zwischen den Knaben und den Madchen berichtet, der sich auf 
den verschiedensten Gebieten zeigt: im Spiel. im Deklamieren, 
im Rechnen (z. B. Wettrechnen zwischen K 1 und M 15). Und 
w ir haben bei Besprechung der Gruppenbildung schon gehOrt, 
wie in dieser Klasse solcher W ettstreit, namentlich beim Spiel,



E rsch e in im g e n . d ie  d ie  G e m e in sch a ft gefJLhrden 117

o ft an die Grenze des feindseligen, gegensatzlichen Streites 
fuhrt, der das Gemeinschaftsleben bedroht.

Im  Gefolge solchen Ehrgeizes zeigt sich ein ungesundes 
Strebertum. Es zeugt von einem recht gesunden Instinkt fu r 
die Erfordemisse eines starken Gemeinschaftslebens, dafi in  
der Schulersprache das W ort „Streber“ ganz besonders yerpOnt 
ist. Die Kinder yerstehen darunter solche Schuler, die m it 
allen erlaubten und oft auch unerlaubten M itte ln  um die An- 
erkennung ihrer Leistimgen durch den Lehrer buhlen. Der 
„Streber" is t ein unkameradschaftlich fuhlender Egoist. Um 
einer besseren Zensur w illen la fit er seinen besten Freund im 
Stich. E r h ilft nicht, sagt n icht vor, la fit n icht von sich ab- 
sehen — er schielt nur nach der Anerkennung des Lehrers. 
A lle  die Kinder der von uns untersuchten Klassen, die ais 
ungesund ehrgeizig bezeichnet wurden, sind zugleich auch ais 
solche Streber charakterisiert worden.

Noch hafilicher yie lle icht und noch bedenklicher fu r das 
Gemeinschaftsleben is t das Angebertum. In  allen Klassen gibt 
es Kinder, die kein Bedenken fuhlen, ihre Kameraden bei jeder 
Gelegenheit vor dem Lehrer zu yerklagen. Solche „Petzer" 
haben sicherlich ein nur ganz schwach ausgebildetes Gemein- 
samkeitsgefGhl. Sie zieleń m it ih rer Angeberei yielfach gar 
n icht darauf, sich selbst zu schutzen, sondem ihre Kameraden 
bestraft zu sehen. Es is t klar, wenn in  einer Klasse eine 
solche Gesinnung w eit yerbreitet ware, so ware ein echtes 
Gemeinschaftsleben gar nicht móglich. Darum gehen auch alle 
Lehrer und Lehrerinnen der von uns untersuchten Klassen 
m it allen M itte ln  gegen diese scliadliche Angeberei vor. W ie 
man das machen kann, lS fit sich aus den folgenden Angaben 
von Ln 5 ersehen: „Ich  schnitt das Thema .Petzen' an. Schon 
in  Klasse 7 hatte m ir M 33 ein Schild (vom Bruder gefertigt) 
mitgebracht, auf dem ,Petzer‘ stand. Und w ir zeigten nur 
auf das Schild, wenn jemand ,petzte‘. Nun fragte ich: ,Ja, 
soli denn nie etwas angesagt werden?' M33: Eine ganz gute 
SchOlerin dOrfe ansagen. — M 19: Wenn etwas ganz Schlimmes
ware dann.   Lehrerin: Was meinst du unter Schlimmem?
— M 19: Kratzen, beifien, kneifen. — M 8 : Dann auch noch 
nicht. — M 43: Man soli lieber auf sich selber passen ais an
sagen.   M 3: Wenn ein K ind z. B. unter dem Tisch ,fummelt‘,
soli man leise sagen: .Lafi es.‘ — Dann yersuchte ich, die
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Kinder dahin zu bringen, dafi sie selber wissen mufiten, ob sie 
eine Sache melden sollten oder nicht. Im  allgemeinen ,petzen‘ 
meine Kinder nicht. Sie sind von m ir angespomt worden, es 
leise, ordentlich und freundlich den Mitschulerinnen selbst zu 
sagen und auch zu wiederholen, und wenn das Kind nicht h6rt, 
sich dann erst zu beklagen. Und dann versuche ich noch, dafi 
die Betreffenden sich einigen. O ft gucke ich auch ruhig zu, 
die Sache ordnet sich meistens schneller und besser, ais wenn 
ich etwas dazu sage.“

Cfber solche, das Gemeinschaftsleben gefahrdende Angeberei 
w ird  in  den meisten der von uns untersuchten Klassen geklagt. 
In  KI 1 gehort K 1 zu den „Petzem", in KI 2 M 37. So schreibt 
Ln2 : „In  der Klasse hat sich je tz t leider eine unangenehme 
Angeberei herausgebildet, die ich nach Kraften auszurotten 
versuche. Es mag gut móglich sein, dafi M37 das Beispiel 
dazu gegeben hat.“ Und sogar m it den zwólfjahrigen Madchen 
in KI 8 is t Ln8  in dieser H insicht nicht ganz zufrieden: „An- 
geben haben sie sich abgewóhnt, aber w ird  eine Schulerin 
bei einer Sache ertappt und bestraft, und eine andere hat das- 
selbe getan, so w ird  dieselbe unfehlbar angegeben." W ie anders 
sich in  dieser Beziehung die dreizehnjahrigen Knaben in KI 9 
benehmen, werden w ir an andrer Stelle hóren.

Am gefahrlichsten fu r das Gemeinschaftsleben is t nun ohne 
Zweifel die Streitsucht. S tatt die Klassenglieder immer inniger 
miteinander zur beseelten Gemeinschaft zu verbinden, sucht 
sie sie voneinander zu trennen. Bei den verschiedensten 
Gelegenheiten zeigt sich diese die Gemeinschaft hemmende 
W irkung. Da hat sich eine Klasse zu friedlichem Spiel zu- 
sammengefunden, aber ein oder zwei Streithammel wissen die 
E inigkeit bald zu zerstbren. Da soli eine gemeinsame Klassen- 
unternehmung geplant werden; aber an der Hartnackigkeit 
einiger Streithahne, die immer nur ihren Kopf durchsetzen 
und sich niemals anderen unterordnen wollen, mufi sie scheitern.

Ein solcher typischer Streithammel is t M 16 in  KI 5. Bei 
jeder gemeinsamen Unternehmung w irk t sie ais Stórenfried. 
Auf einem Ausflug hat sie sogar M 36 verhauen. „Sie wagt 
sich an alle.“ Im  Bericht uber einen Ausflug sagt Ln5 : „M 16 
hatte wie immer o ft S tre it." In ihrem Aufsatz „E in Klassen- 
erlebnis" berichtet M 33 uber eine kleine Festlichkeit in  der 
Klasse und fugt liinzu: „F rl. F. hat meistens M 16 aufgerufen."
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Also sogar bei solchen Gelegenheiten sucht sie zu stóren und 
Unfrieden zu stiften. Und ihre W irkung is t mnso bedenklicher, 
ais sie auch andere Kinder ansteckt, z. B. M 28, M 41 und M 9.

Die Klasse sucht sich gegen sie zu schutzen. Die Lehrerin 
berichtet: „Einige Kinder haben ,eintrachtigi auf ein Schild 
gedruckt, und das mufite M 16 oft lesen." Und warum w ird  
wohl M 16 zu den Einzelgangerinnen gehoren? Doch olfenbar 
deshalb, w eil die Klasse sie aus ihrer Gemeinschaft ausschliefit. 
Uber diese Selbsthilfe werden w ir noch mehr horen.

Wenn w ir bedenken, dafi wohl in  allen Schulklassen diese 
die Gemeinschaft gefahrdenden Erscheinungen mehr oder 
weniger stark auftreten, so mussen w ir uns fragen, ob nicht 
vie lle icht die Schule selbst zum Te il daran schuld ist. Tut 
sie w irk lich  alles, um zu vermeiden, dafi sich in  den Kindern 
ungesunder Elirgeiz, Strebertum imd damit zugleich Neid, 
M ifigunst, Angebertum usw. entwickeln? Schatzt sie die 
seelische W irkung ihrer Einrichtungen auf die K inder in  allen 
Punkten rich tig  ein? Diese Frage kann man unmóglich bejahen.

Da sind zunachst die Klassenamter. Nehmen w ir den in  
der Praxis wohl am haufigsten vorkommenden F a li: Der Lehrer 
ernennt die Kinder, die ihm am geeignetsten erscheinen, zu 
Yerwaltem  der betreffenden Amter, z. B. zrnn Amte des A uf
passens, des Kreideholens, des Schrankschliefiens usw. W ie 
w irk t eine solche Einrichtung auf die Kinder? Mufi sie n icht 
ein ungesundes Strebertmn zuchten und in  den nicht ernannten 
Kindern Neid und M ifigunst erwecken? In  den von uns unter- 
suchten Klassen sind vorubergehend solche Am ter in K I 2 von 
Ln 2 ve rte ilt worden, z. B. das Am t des Aufpassens an M 6. 
Dabei hat Ln 2 in  M 6 zweifellos die zum Aufpassen Geeignetste 
getroffen, demi M 6 w ird  ja  von ihren Kameradmnen (in 17 
Fallen) selbst ais zum Aufpassen, bzw. Fuhren geeignet genannt. 
Aber es is t doch auffallend, dafi M 6 von so wenigen zur 
Freundin begehrt w ird. Das Am t des Aufpassens hat sie in 
der Klasse zwar gefurchtet, aber nicht beliebt gemacht. Und 
so besteht in allen almlichen Fallen, in denen die Kinder vom 
Lehrer zu Amtem emannt werden, die Gefahr, dafi sie Neid, 
M ifigunst und Abneigung erwecken.

In  den meisten der von uns untersuchten Klassen sind — 
in Wurdigimg der eben bezeichneten gefahrlichen W irkungen — 
feste Klassenamter uberliaupt n icht vorhanden. Ln 3 berichtet
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ja  (siehe 1. Abschnitt) ausfflhrlich, wie sie es macht, um Streberei, 
Neid und Mińgunst auszuschlieńen. Und ahnlich w ird  in den 
andem Klassen verfahren. In  KI 4 und K I 7 wahlen die Kinder 
ihre Ordner selbst. Auch gegen ein solches Yerfahren w ird  
man nichts einwenden kónnen. Denn dadurch w ird  in  der 
Regel ein gesunder W ettstreit, nicht aber ein nach dem Lehrer 
schielendes Strebertum geweckt werden.

Y ie l gefahrlicher noch ais die Klassen&mter scheinen die 
Zensuren zu wirken. Der Verfasser hat Ober diesen P im kt 
ausfdhrlich in seinem Buche „Untersuchungen zur Psychologie 
des Lehrers" auf Grund eines umfassenden Belegmaterials 
gehandelt und mOchte sich hier n icht wiederholen. Die Lehrer 
und Lehrerinnen der von ims untersuchten Klassen teUen auf 
Grund ihrer Erfahrungen diese Ansicht und haben deshalb 
an die Lflbecker OberschulbehOrde die folgende Eingabe befOr- 
wortet:

„Es is t anzustreben, dań die Lehrpersonen statt der iiblichen 
Zensuren, in  denen das Verhaltnis der in  den einzelnen Fachem 
erzielten kindlichen Leistungen zueinander zum Ausdruck 
kommen soli, kurze Charakteristiken geben, in  denen mehr das 
Verhaltnis der Leistung des Kindes im allgemeinen zu seiner 
Leistungsfahigkeit ausgedriickt w ird .“

Aus dieser Stellungnahme heraus is t es verstandlich, dań die 
Lehrer und Lehrerinnen der von uns untersuchten Klassen 
auf die Zensuren nicht das Gewicht legten, das ihnen von den 
Lehrem in der Regel sonst beigemessen w ird, und dań sie aus 
diesem Grandę auch nicht so tiefgreifende Schadigungen des 
Gemeinschaftslebens durch das Zensurenwesen feststellen 
konnten. Immerhin finden sich in dem Beobachtungsmaterial 
doch recht bemerkenswerte Angaben vor. L 1 schreibt Ober 
K i l :  „Zensuren haben keinen Einfluń (weil namlich L I  ihnen 
keine Bedeutung beim ińt; siehe Lehrerbuch!), uberhaupt spielen 
bessere oder schlechtere Schulleistungen im Leben der Kleinen 
eine untergeordnete Rolle. K20 und K 3  messen ihnen zwal
enie gewisse Bedeutung zu, aber auf die Klasse hat sich das 
nicht Obertragen/

Ln2  schreibt Ober ihre Klasse: „Bei den Zensuren tun sich 
einige hervor wie z. B. M 37 und M 1, die es der kleinen M 36 
vorhielten, dań sie sitzen bleiben wOrde. Bei M 37 w irk t jedes 
Lob (gute Zensur) so, dań sie vor lauter Freude ihre Leistung
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m it den andem Arbeiten vergleicht und sich herausstreicht. 
Bei M 6 w ird  der Ehrgeiz durch die Zensuren angefacht." 
Interessant is t der Bericht von L n3  (siehe 1. Abschnitt!), w ie 
sie auf Wunsch der Kinder einmal die mundlichen Rechen- 
leistungen zensiert, damit aber sehr bald aufgehOrt hat, ebenso 
wie m it der Belolinung guter Leistungen im  Lesen durch 
B ilder, w eil sie aus der G ier der Kinder erkannte: „Da ziehst 
du einen Ehrgeiz grofi, der entschieden nicht der richtige is t.“ 

In  K I 4 und K I 7 wurden, der obigen Anregung entsprechend, 
fiberhaupt keine Zensuren gegeben. Ln8  dagegen weifi iiber 
ihre Klasse folgendes zu berichten: „M ifigunst imd Neid machen 
sich besonders bemerkbar, wenn Bucher m it Zensuren zuruck- 
gegeben werden. Sofort w ird  verglichen oder gefragt: ,Was 
hast du?‘ Da sieht man Unzufriedenheit, Neid, Gekrfinktsein 
uber eine nach ihrer Meimmg ungerechte Zensur. Doch w ill 
ich nicht verechweigen, dafi auch uber manches Gesicht ein 
Freudenschein fliegt, wenn das gute Zeugnis entdeckt w ird. 
Selten ble ibt ein K ind ganz unberuhrt davon, imd traurig  is t 
es zu beobachten, wenn ein K ind sich bemuht hat und nun 
das schlechte Zeugnis s ieh t Um dies zu m ildem, schreibe ich 
gewóhnlich danmter: ,Gut bemuht, aber fehlerhaft1 oder ,Die 
A rbeit gentigt diesmal noch nicht*." Also Ln 8 vereucht im 
Sinne der obigen Anregung zu verfahren aus der Erkenntnis 
heraus, dafi durch die Zensuren n icht nur das einzelne Kind, 
sondem auch — was uns hier angeht — das Gemeinsamkeits- 
gefuhl gehemmt w ird. Ln 8 hat auch ihre Klasse am letzten 
Schultag einen kleinen Aufsatz uber den Empfang ih re r Zeug- 
nisse schreiben lassen. Daraus sei folgendes m itgete ilt: M 1 
charakterisiert die W irkung der Zensuren auf die K inder recht 
treffend m it den W orten: „Einige Kinder machten ein sehr 
bOses Gesicht und einige lachten, und einige Kinder weinten 
auch." M 14 schreibt: „Und viele Kinder regten sich dariiber 
auf, dafi ich im Rechnen eine 2—3 bekommen habe und sie 
eine 3." M 16 nennt die Zensurhefte m it R ficksicht darauf, 
dafi ihre Betrachtung bei so vielen Kindem heftiges Weinen 
auslOst, „Bilderbucher m it M usik". M 18 schreibt: „Einige 
Kinder sagten, dafi sie ein besseres Zeugnis haben m flfiten." 
Spricht aus diesen W orten nicht deutlich genug die Gefahr, 
die aus dem Zensurenwesen fd r das Gemeinschaftsleben ent- 
springt? H ier sollte die Schule eingreifen und von sich aus
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dazu beitragen, zum mindesten durch Abschaffung der Klassen- 
amter und der Zensuren, dafi diese das Verbundenheitsgefiihl 
beeintrachtigenden Erscheinungen zuruckgedammt werden.

Zum Gluck erweist sich nun im allgemeinen die Klassen
gemeinschaft gesund und kra ftig  genug, um sich auch selbst 
zu helfen. Sie schliefit namlich diejenigen Elemente, die der 
Gemeinschaft gefahrlich werden oder fu r sie gleichgultig sind, 
von sich aus. In  fast jeder Klasse finden w ir Kinder, die von 
der Allgem einheit nicht beachtet oder gar gemieden werden. 
Und es w ird  nun fur eine Psychologie der Schulklasse recht 
w ichtig sein, zu untersuchen, aus welchen M otiren die Gemein
schaft einzelne ihrer Glieder ausschliefit. Das kónnen w ir er- 
fahren, wenn w ir feststellen, was fu r Anlagen denn die Kinder 
aufweisen, die nicht beachtet oder gemieden werden. Welche 
Kinder dies in  den einzelnen Klassen sind, erfahren w ir sowohl 
aus den Beobachtungen des Lehrers ais auch aus den Ant- 
worten der Kinder auf die Fragen nach Freundschaft und 
Fiihrertum . Kinder, die von niemandem zum Freunde oder 
Fuhrer begehrt werden. sind zum mindesten in der Klasse 
nicht beachtet. Und wieder zeigt sich, dafi die Angaben der 
Kinder m it den Beobachtungen der Lehrer im allgemeinen vóllig 
ubereinstimmen, d. h. diejenigen Kinder, die nach den Beob
achtungen des Lehrers von der Klasse gemieden werden, werden 
von niemandem zum Freunde oder Fuhrer begehrt. Stellen 
w ir also je tzt in den einzelnen Klassen die nicht beachteten 
bzw. gemiedenen Kinder zusammen und geben von jedem die
jenigen Charakterzuge an, die diese Ausschliefiung aus der Ge
meinschaft verstandlich machen:

K I 1: Gemieden w ird  K 7 (hat gestohlen); gehanselt w ird K 1 
(zwar gut begabt, aber zum Petzen geneigt); nicht beachtet 
werden: K 3 (gut begabt, aber verzarteltes Muttersóhnchen), 
K 10 (unbegabt, zu passiv), K 14 (unbegabt, unbeholfen), K 15 
(unbegabt, schwerfallig, unselbstandig).

K I 2: Gemieden werden: M 18 (kórperlich oft unsauber) und 
M 22 (hat gestohlen); nicht beachtet werden: M 2 (sehr o ft 
fehlend, hochgradig unselbstandig), M 13 (zuruckgezogen), M 32 
(ungeschickt, tolpatschig), M 33 (unbegabt, zu kindisch), M 34 
(herrisch), M 36 (um ertraglich).

K I 3: N icht sonderlich beachtet bzw. zeitweise abgelehnt 
werden: K 1 (schmutzig, ungeschickt, zankisch, feige), K 10
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(sucht keinen Anschluń), K 12 (schlechter Charakter), K  13 (lugt 
und betriigt), K 14 (stumpf, unbegabt, zuruckgezogen), K 16 (hat 
betrogen), M 17 (mufflich, ungeschickt), M 19 (sehr unbegabt).

K I 4: K 2 (weint leicht, streitsuchtig), K  20 (scheu, kommt 
n icht aus sich heraus), K 34 (madchenhaft empfindlich), K  36 
(krankhaft aufgeregt, „F loh“), K  38 (verschlossen).

K I 5: M 2 (sitzen geblieben, unbegabt), M 6 (scheu, unbegabt), 
M 18 (scheu), M 24 (unbegabt), M 26 (schwer zuganglich), M 29 
(unbegabt), M 43 (sitzen geblieben, unbegabt).

K I 6: K 2 (unbegabt, rechthaberisch), K 3 (unbegabt, jah- 
zomig, Schulschwanzer), M 17 (gelegentlich Ungeziefer).

K I 7: K 4 (albern, umstandlich), K  5 (imbegabt, trage), K  20 
(albern und riipelhaft), M  12 (unsauber, albem, lappisch), M 24 
(weinerlich).

In  K I 8 und K I 9 is t von den Lehrpersonen nicht beobachtet 
worden, dań bestimmte Kinder dauemd gemieden oder n icht 
beachtet werden. Finden w ir doch — w ie schon erwahnt — 
in K I 9 von 2 Schulem die ausdruckliche Yersicherung, dań 
sie keinen bevorzugen und keinen zurucksetzen. Auch fu r K I 10 
liegen keine entsprechenden Beobachtungen vor.

Uberblicken w ir die obige Zusammenstellung, so diirfen w ir 
sagen: wieder zeigen die einzelnen Klassengemeinschaften ein 
uberraschend sicheres W ertu rte il uber die abzulehnenden Glieder. 
Sie schlieńen in der Regel solche von der Gemeinschaft aus, 
die ih re r Veranlagung imd ihrem Yerhalten nach fu r das Ge
meinschaftsleben entweder gleichgultig oder schadlich sind.

Aber auch liie r scheint sich eine Entw icklung in der R ich
tung anzudeuten, dań die Gemeinschaft, je  mehr sie sich zur 
ind ividue ll beseelten Gemeinschaft entw ickelt, um so weniger 
o ft einzelne Glieder von sich auszuschlieńen braucht, w eil durch 
das lebendige Zusammenwirken a ller auch in  den von Natur 
dem Gemeinschaftsleben widerstrebenden Gliedem schlieńlich 
doch Keime geweckt und entw ickelt werden, die sie zu brauch- 
baren Gliedem der Gemeinschaft machen.



S e c h s te r  A b s c h n i t t

D er o b je k tive  K lassenge ist

A uf der Grundlage des die einzelnen Glieder zusammen- 
schmelzenden V erbundenheitsgefflhls, des W irbewufitseins, bringt 
nun die Klassengemeinschaft seelische Erscheinungen hervor, 
die w ir in  ihrer Gesamtheit den Klassengeist nennen. Ver- 
dichten sich diese Erscheinungen zu geistigen Gebilden, die 
unabhfingig von den einzelnen Tragem des W irbewufitseins be- 
stehen, wie z. B. Gewohnheiten, Sitten der Gemeinschaft, so 
nennen w ir ihre Gesamtheit den objektiren Klassengeist. Sind 
dagegen diese Erscheinungen an die jeweiligen Glieder der 
Gemeinschaft gebunden, so he ifit ihre Gesamtheit der subjek- 
tive Klassengeist. In  jeder Schulklasse kónnen w ir beide 
Formen beobachten. Je inniger und st&rker das W irbewufitsein 
ausgebildet ist, desto deutlicher pflegen sie in die Erscheinung 
zu treten. W ir werden also, ehe w ir an der Hand unseres 
Quellenmaterials in  den untersuchten Klassen solchen Erschei
nungen des Klassengeistes nachgehen, erst einen B lick auf die 
Ausbildung des Wirbenniptseins in den einzelnen Klassen werfen.

Dafi bei den Siebenj&hrigen das YerbundenheitsgefOhl noch 
nicht sehr stark entw ickelt ist, bezeugen sowohl L  1 ais auch 
Ln 2. Auch die grofie Zahl der Einzelganger in diesen Klassen 
deutet darauf hin. Immerhin finden w ir auch hier Aufierungen 
vor, aus denen ein deutliches W irbewufitsein spricht. K I 1 
t r it t  geschlossen auf, wenn es g ilt, die Madchen der Parallel- 
klasse zu necken. In KI 2 sagt M 37: „W ir waren a rtig ; 
Klasse A war unartig.“

V ie l starker is t dieses W irbewufitsein in  K I 3 entwickelt. Es 
spricht n icht nur sehr deutlich aus den Berichten von Ln 3, 
sondem auch aus den Aufsatzen der Kinder. Wenn w ir da 
z. B. lesen: „W ir brauchen keinen Lehrer", so fuhlen w ir, 
welch starkes, stolzes Yerbundenheitsgeftlhl dahinter steht.
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Auch in  den Aufsatzen der K I 5 spricht sich dieses Gemein- 
samkeitsbewufitsein sehr deutlich aus. A lle  Kinder erzahlen 
von dem, was sie ais Klasse erlebt haben. Sie reden immer 
vom „W ir- . Und sie fuhlen sich ais selbstandige E inheit gegen- 
uber anderen Klassen, z. B. M 6: „Klasse 6 war vie l leiser ais 
w ir .u Dabei is t es interessant festzustellen, wie w ichtig den 
Kindern dieses Zusammengehórigkeitsgefuhl ist, in das sie auch 
die Lehrerin einbegreifen. Eine ganze Anzahl Madchen be- 
dauem in ihren Aufsatzen, in  denen sie uber eine Erkrankung 
ihrer Lehrerin und dereń Yertretim g durch eine fremde Lehrerin 
berichten, dafi letztere ihre Kamen nicht kennt. Die Kinder 
rerlangen eben nach dem ro llen Gefuhl der Gemeinschaft auch 
m it der Lehrerin. M 11 schreibt: „Es war n icht so schon, wie 
F rl. R. hier war, weil sie unsereNamen nicht kannte.u M37 
schreibt bedauemd: „F rl. R. hat immer Klasse 3 gesagt (statt 
K I 5!).“ Und M 22 schreibt: „Ich  dachte gestem: es is t doch 
besser, wenn man die Lehrerin kennen tu t.“ Dafi w ir in  dem 
Aufsatz von M 3, die von der Lehrerin ais „zuruckgezogen- 
charakterisiert w ird, aufier dem „W ir- auch den Ausdruck „die 
K inder" in  der Bedeutung: „d ie Klasse- finden, is t vielle icht 
aus der Zuriickgezogenheit des Kindes zu erklaren, die ein voll 
entwickeltes W irbewufitsein n icht aufkommen lafit.

Auch aus den Aufsatzen der K I 6 leuchtet ein starkes W ir
bewufitsein liervor, das besonders naiv zum Ausdmck kommt 
bei M 28, die m it Stolz erzfililt, w ie ihre Schwester gesagt habe: 
vIh r  habt’s aber gut.- Und je  hóher w ir in  der Altersfolge der 
Klassen aufsteigen. desto selbstverstandlicher w ird  der Ausdruck 
der Verbundenheit. So schreibt L  9 von seiner Klasse: „Das Ge- 
meinschaftsgefuhl aufiert sich in  der herzlichen Freude, wenn die 
Klasse uber eine andere Klasse gesiegt hat: ,W ir sind nur Sitzen- 
gebliebene, kOnnen aber auch etwas, wenn w ir  uns bemulien/ “

Aus dem von diesem Gefuhl der Gemeinsamkeit beseelten 
Gemeinschaftsleben wachsen nun in  den einzelnen Klassen Ge- 
wohnheiten herror, an denen alle — auch die Keueintretenden 
— gemeinsam teilnehmen. Sie gehOren zum objektiven Klassen
geist. Schon bei den Siebenjahrigen werden sie beobachtet. 
So berichtet L  1 von seiner Klasse: „Behalt ein Schiller beim 
Betreten des Klassenzimmers die Mutze auf, so ru ft regelmafiig 
die Klasse im  Chor: ,Spatzen gefangen.1 Is t irgend etwas vor- 
gefallen, so ru ft die Klasse im  Chor den Kamen des betreffenden
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Ubeltaters in einem besondern, sich gleichbleibenden Tonfall 
und Rhythmus.“ V ielle icht hat der Lehrer selbst die erste 
Anregung dazu gegeben, imd der Nachahmungstrieb der Kinder 
hat sie zu einer dauemd wiederholten Gewohnheit werden 
lassen. Nim fiih rt sie ein von den einzelnen Gliedem unab- 
hangiges Dasein. Sie is t zum Bestandteil des objektiven Geistes 
geworden. H ierher gehfirt auch die folgende Gewohnheit: „Beim 
Einpacken nach Schlufi des Unterrichts fangt K 1 an zu singen, 
und die ganze Klasse fa llt m it ein.“

Ahnliches berichtet Ln 2 uber K I 2. „D ie Klasse hat merk- 
wurdige Angewohnheiten. Wenn sie m ir Blumenstraufie schenkte, 
so mufite das betreffende Kind regelmafiig mehreren Kame- 
radinnen zwei oder drei Blumen abgeben, und so wurde der 
ganze Straufi aufgeteilt. Jedes Kind oder vielmehr móglichst 
viele Kinder wollten die Freude haben, m ir ein Blum lein zu 
uberreichen." Das hat vie lle icht ein Kind gelegentlich einmal 
getan. Nun hat der Nachahmungstrieb es ergriffen und zur 
Klassengewohnheit verdichtet. Auch uber unangenehme Ge- 
wohnheiten w eifi Ln 2 zu berichten, z. B. dafi die Klasse immer 
wieder dazu ne ig t, beim Lesen halblaut mitzulesen und zu 
summen. Und es fa llt der Lehrerin sehr schwer, diese Ge
wohnheit auszurotten.

W ie stark solche Gewohnheiten in  K I 3 hervortreten, konnen 
w ir im 1. Abschnitt nachlesen. Die Klasse hat sich z. B. an- 
gewOhnt, an bestimmten Tagen sehr vie l zu fruh zur Schule 
zu kommen. um sich dann in ganz besonderer Weise die Zeit 
zu vertreiben. Und wie ergeht sie sich in gewohnheitsmafiig 
gebrauchten, offenbar von der Lehrerin iibemommenen Redens- 
arten! „Du hast schon wieder einen Buchstaben in die Tasche 
gesteckt.“ „Heute fahren w ir m it dem Schnellzug“ usw.

Je mehr sich solche Gewohnheiten durch dauernde Ubung 
befestigen, desto leichter verbinden sie sich im Bewufitsein der 
Gemeinschaft m itderVorstellung,derblofie Brauch bedeute etwas 
Berechtigtes und Zweckmafiiges. Die Klassengewohnheit w ird  
damit zur Klassensitłe. So w ird  in mehreren der von uns 
untersuchten Klassen davon berichtet, dafi die Gemeinschaft 
bestimmte Fesłe, insbesondere Weihnachten und die Geburts- 
tage des Lehrers oder der Kameraden in  besonderer Weise 
begehe. So hóren w ir von Ln 3 uber die reizende Feier des 
Weihnachtsfestes, die die Kinder rein aus sich heraus gestalten.
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So erfahren w ir aus den Aufsatzen der Kinder aus K I 5, wie 
sie regelmafiig eine Weihnachtsbescherung sich ausdenken und 
durchfuhren. M 40, die lange hatte fehlen mussen, wurde von 
der Klasse dazu eingeladen. Sie schreibt: „Kurz vor W eih
nachten wurde ich von der Klasse eingeladen. Sie wollten 
einen W eihnachtsmarkt machen. Jedes K ind brachte was 
m it usw.“ Und auch in  K I 6 berichtet die Lehrerin von den 
regelmafiigen Oster- und Weihnachtsfeiem, auf die die Klasse 
das grofite Gewicht legt, was auch aus den Aufsatzen der 
Kinder sehr deutlich hervorgeht.

Sehr anschaulich beschreibt Ln 8, wie ihre Klasse ganz gegen 
den W ill en der Lehrerin an der Feier ihres Geburtstages fest- 
hfi.lt  Es is t ih r unmoglich, gegen diese S itte anzugehen, denn 
alle Kinder wissen sich in  dem Gedanken solidarisch: „Das 
mufi so sein.“ Ln 8 schreibt: „E in  zweites Fest — (das erste 
is t das Weihnachtsfest) — is t mein Geburtstag — leider. Das 
Wissen um diesen Tag yererbt sich yon M utter auf Kind, und 
yie lle icht noch weiter. Denn ich bin uber 30 Jahre an der- 
selben Schule. Schon Wochen vorher sage ich den Kindern, 
dafi es streng yerboten ist, einer Lehrkraft irgendetwas m it- 
zubringen. Sie sehen mich emst an, imd ich denke: diesmal 
hat es gefruchtet. Komme ich dann an dem bewufiten Tage 
in die Hassę, so is t es mauschenstill, und ein geschmuckter 
Tisch steht vor dem Pult. Ich w ill schelten, aber wenn ich 
dann in  die erwartungsvollen, leuchtenden Gesichter sehe, b in ich 
entwaffnet. Dies is t der einzige Fali, wo die Klasse ais Ganzes 
m ir solidarisch einfach den Gehorsam verweigert.“

W ie sich derselbe Vorgang im Bewufitsein der Klasse spiegelt, 
la fit sich z. B. aus dem Aufsatze von M 9 ersehen. Sie schreibt: 
„Ais F rl. T. Geburtstag hatte, machten w ir ih r eine grofie 
Freude. Denn am Morgen brachten fast alle Kinder einen 
Blumenstraufi m it. Der ganze Tisch war voller schoner Blumen. 
A uf dem P ult standen auch noch Blumen. M 5 brachte F rl. T. 
eine Tafel Schokolade m it; die kam zwischen die Blumen. 
Dann schrieb M 30 einen herzlichen Gluckwunsch an die Tafel. 
Aber es war ih r noch nicht recht gelungen, da kam Herr H. 
und schrieb es noch einmal an die Tafel. W ir alle warteten 
auf F rl. T. m it Freuden, um sie begliickwunschen zu konnen. 
O wie staunte F rl. T .! Aber gleich fragte sie, ob die Blumen 
auch alle aus dem Garten wfiren. W ir alle antworteten: ja !“
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Auch in  K I 9 besteht diese S itte der Geburtstagsfeiem. L 9 
berichtet h ieriiber: „Besonders gedenken w ir der Geburtstage. 
Morgens beim E in tritt w ird m ir gleich m itgete ilt: ,N. hat Ge- 
burtstag.1 Es fo lgt die Begluckwunschung seitens des Lehrers 
und der Klasse. Nun heifit es: ,Heute herrscht hier Geburts- 
tagswetter!1 Das darf durch keinen Tadel, kein Versehen, 
kein Verfehlen getrubt werden. Parole: Hóchstleistung!"

Verbindet sich nun m it solchen regelmafiigen Verhaltungs- 
weisen im Bewufitsein der Klassengemeinschaft die Vorstellung, 
ein solches Handeln werde ais P flich t von ih r gefordert, so 
reden w ir von Klassenmoral. Jede Klasse hat, mehr oder 
weniger deutlich und umfassend ausgebildet, ihre bestimmte 
Morał. Und es hangt wesentlich von dem moralischen Werte 
der fuhrenden Kinder bzw. von dem Entwicklungsstand der 
Gemeinschaft (ob Massengemeinschaft oder beseelte Gemein
schaft) ab, ob diese Morał m it derjenigen der Gesellschaft der 
Erwachsenen ubereinstimmt oder nicht. Da& sich in  den von 
uns untersuchten Klassen fast durchweg ein durchaus positiv 
gerichtetes Wertstreben geltend macht — vie lle icht infolge des 
Einflusses ihrer Lehrer und Lehrerinnen — haben w ir schon 
aus der W ahl ihrer Fuhrer und Lieblinge und aus A rt der von 
der Klassengemeinschaft gemiedenen bzw. nicht beachteten 
Kinder ersehen. W ir werden uns also nicht wundem durfen, 
wenn w ir in unserem Quellenmaterial fast nur Belege f iir  eine 
gesunde Klassenmoral finden. Das w ird  uns naturlich nicht 
dazu verleiten dtlrfen ganz allgemein zu behaupten: iu den 
Schulklassen ware im Durchschnitt eine re la tiv liohe Morał 
ausgebildet. Wo vielmehr z. B. — vie lle ich t infolge einer un- 
gesunden Anstachelung des Ehrgeizes durch die Zensuren — 
Strebertum, Neid, Mifigunst, M ifitrauen, Schadenfreude usw. 
das Verhaltnis der Kinder untereinander truben, oder wo die 
Klasse sich geschlossen gegen den Lehrer und die Schule wendet, 
da w ird  die Klassenmoral auf einer niedrigen Stufe stehen und 
manches vorschreiben (z. B. Mogelei usw.), was von der Morał 
der Kulturgesellschaft der Erwachsenen ais unmoralisch ver- 
worfen w ird.

So zeigt schon KI 1 eine recht gesunde Klassenmoral, wie 
sich aus folgenden Angaben ihres Lehrers ergibt: In  der Klasse 
is t Angeberei verp6nt. K 1, der hin und wieder dazu neigt, 
w ird  deswegen von der Klasse gehSnselt. — .,Die Klas.se is t
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uber andauemde Faulheit (z. B. des neueingetretenen K 21) 
empOrt." „D ie Klasse ruckt von'K 21 ab." — „S tark ausgepragt 
is t die H ilfsbereitschaft in  der Klasse. Sie aufiert sich z. B. 
im Aushelfen m it Federn, im  Suchenbelfen nach Verlorenem, 
im  Helfen beim Anziehen, im  Helfen beim U nterricht, im  Yor- 
sagen.“  Der letztere Punkt — das Yorsagen — zeigt, dafi 
diese Klassenmoral n icht in  jeder H insicht m it der Morał der 
Erwachsenen ubereinstimmt. Auch zarte Rucksichtnahme auf 
den Lehrer zeigt die Klasse. L  1 schreibt: „A is  ich mich ein- 
mai kbrperlich sehr elend fuhlte und ihnen sagte, sie mochten 
je tz t einmal recht leise sein, erlebte ich zu meiner grOfiten 
Freude, dafi sich die Klasse bewunderungswOrdig den ganzen 
Morgen zusammennahm.“

Ganz ahnlich berichtet Ln 2, dafi in  ihrer Klasse eine starkę 
Abscheu besteht gegen Vorsagen, Luge, Diebstahl. Ln 2 
schreibt: „Ober Yorsagerei argem sie sich selber. Ein gutes 
Beispiel g ib t M 30 , die dann die rorgesagte Antw ort n icht 
nachspricht, sondem um eine neue Aufgabe b itte t.“  „W enn 
ein K ind bei Schelte lacht, so empbrt es die Klasse." — M 22, 
die die Lehrerin bestohlen hat, w ird  von der Klasse gemieden. — 
A is ein Kind (M 36), das auf der Sonnenseite des Klassenraumes 
safi, sich erbot, m it einem Kinde auf der Schattenseite zu tauschen, 
„w irk te  dies Beispiel auf die Klasse, denn nun wollen die andern 
auch Rucksicht nehmen". Gegenuber der sehr schwachlichen und 
kranklia ft ungeschickten M 2 zeigt die Klasse eine riihrende 
Rucksichtnahme und H ilfsbereitschaft. Und besonders in  dem 
Verhalten gegenuber der armsten Schulerin (M 18) der Klasse 
kommt der gute, moralische Geist der Klasse recht deutlich 
zum Ausdruck. Man mufi dabei im Auge behalten, dafi M 18 
kflrperlich o ft unsauber is t und aus diesem Grunde von der 
Klasse im allgemeinen gemieden w ird. Ln 2 schreibt: „M  18, das 
armste Kind, hatte zufallig von ihrem Geburtstag Erwahnung 
getan. Am nachsten Tag brachten ilu 1 mehrere Kameradinnen 
Kleidungsstucke, Bilderbucher und Kleinigkeiten m it. Das 
Beispiel w irkte : A uf einmal schenkten viele andere ih r, was 
sie gerade an Oblaten oder Bildchen zufallig bei sich hatten. 
Da natflrlich  die ganze Klasse gem die Geschenke alle aus- 
gebreitet sehen wollte, lio lten zwei schnell unsem Tisch aus 
der Ecke und fingen an, die Sachen aufzubauen usw.“  Und ais 
Beweis fQr die grofie Suggestibilitat der Kinder, die durch ein
D 0 r  i n g , Psychologie der Schulklasse 9
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Beispiel rasch zur Nachahmung angeregt werden, fiig t Ln 2 
ihrem Berichte hinzu: „N aturlich gab es am nachsten Tage 
noch mehr Marchenbucher, Haarschleifen und Kleidungsstucke."

Dafi in  K I 3 der moralische Geist auf einer besonders erfreu- 
lichen Hóhe steht, zeigt uns das im  1. Abschnitt gebotene 
Lebensbild der Klasse recht deutlich. Und hier w ird  sehr 
heli ins L ich t geruckt, dań diese Klassenmoral nicht nur von 
der Gemeinschaft geformt ist, sondem dafi auch die Gemein
schaft von ih r geformt w ird. Es is t doch fast erstaunlich zu 
sehen, wie dieser moralische Klassengeist auf die einzelnen 
Glieder der Gemeinschaft erzieherisch w irk t. Ein Kind w ird 
von der Lehrerin bei einer Betrugerei ertappt. Helle Empórung 
der Klasse: „P fu i, Erich, du hast kein gutes Herz.“ „Du kommst 
in  die H5lle.“  „So etwas hatte der Herr Jesus nicht getan.“  
Und die Klasse b itte t die Lehrerin, den Sunder allein zu setzen, 
und eine Zeitlang w ill niemand m it ihm gehen. Sobald er 
aber Besserung zeigt, w ird  er von der Klasse wieder in  die 
Gemeinschaft aufgenommen. — Ein anderer Jungę (K 16) zeigt 
eine dauemde Faulheit, macht wiederholt seine Rechenaufgaben 
nicht. Die Klasse is t emport und nimmt die Angelegenheit in 
ihre Hande. Vor Beginn des Unterrichts pafit sie K 16 auf, 
schnallt ihm den Ranzel ab und sieht nach, ob er gerechnet 
hat oder nicht. Diese Kontrolle der Klasse w irk t: K 16 arbeitet 
seitdem m it grófitem Fleifie. Der moralische Geist der Klasse 
hat ihn erzogen. — Ein Kind (K 10) bekommt von seiner M utter 
kein Geld fu r die Theatervorstellung, die die Klasse besuchen 
w ill. Da sammelt die Klasse fur ihn, und K 10 nimmt an der 
Vorstellung te il. — Der Vater eines Klassenkameraden is t ge- 
storben: die Klasse zeigt zarteste Rucksichtnahme. — Und wie 
lebendig in der Klasse der Geist der gegenseitigen H ilfe  w irk t, 
auch im U nterricht, das haben w ir schon an anderer Stelle 
hervorgehoben. Und w ir wissen, wodurch sich dieser so auf- 
fallend gesunde moralische Geist in der Klasse erklaren la fit: 
Die Durchfuhrung des A rbeitsprinzips, die in dieser re lativ 
kleinen Gemeinschaft besonders gut mógł ich ist, hat die Indi- 
viduen in  die lebendige W echselwirkung gebracht, in der unter 
der Leitung einer berufenen Erzieherpersónlichkeit die wert- 
vollen Anlagen, das Wertstreben der Kinder sich aneinander 
und durcheinander entwickeln kónnen.

Auch K I 5 zeigt eine gesunde Klassenmoral, die zum Er-
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ziehungsfaktor fu r die einzelnen w ird. W ir horten schon davon, 
w ie sich die Klasse zu schutzen versucht gegen die gemein- 
schaftfeindliche Petzerei, Sie hat ein Schild gemacht m it der 
A ufschrift „Petzer". In  ganz derselben Weise sucht sie gegen 
die Streitsucht yorzugehen, insbesondere gegen M 16. „D ie 
Klasse hat ,eintrachtig‘ auf ein Schild gedruckt. Das mufite 
M 16 oft lesen.“ Die Klasse hat in M 35 ein Ideał, dem sie 
nachstrebt und dessen Yorzuge sie neidlos anerkennt. Die 
Wendung: „So wie M 35!“ w ird  in  der Klasse oft geliort. Sie 
ordnet sich aucli gem M 29 unter, wenn diese m it Erlaubnis 
der Lehrerin fu r die Leistungen der Kinder Zensuren gibt. Sie 
yertraut auf die Gerechtigkeit von M 29, die uberhaupt von der 
Klasse ahnlich wie M 35 „ais Muster“ anerkannt w ird. Diese 
wertvolle Anlage zur Selbsikritik finden w ir auch in  den A uf
satzen der Kinder wieder. M 14: „Heute war es ein bifichen 
zu lau t.“ M 28: „Zuerst waren w ir ganz artig ; aber an anderen 
Tagen waren w ir nicht so artig. “ M 6: „Klasse 6 war vie l 
leiser ais w ir.“ Und M 33 erklart ganz naiv m it Rucksicht auf 
ein Geschenk, das die Klasse von ihrer Lehrerin erh ie lt: „Ich 
dachte, w ir hatten es aus F le ifi gekriegt, aber F rl. F. ta t es 
aus Freundlichkeit.“ — Ais die Klasse von der schweren Krank- 
heit des Vaters von M 3 erfahrt, da schreibt sie ihm einen 
freundlichen B rie f und wunscht ihm gute Besserung. „Und 
wie grób war die Freude, ais nach einiger Zeit w irk lich  Besse- 
rung e in tra t!" — Von der H ilfsbereitschaft der Klasse gegen- 
uber der zum Te il gelahmten M 21 war schon an anderer Stelle 
die Rede.

Denselben gesunden moralischen Geist finden w ir auch in 
K I 6. Immer wieder lieb t die Lehrerin die Hilfsbereitschaft 
der Kinder im Yerhaltm s zueinander hervor. W er in einzelnen 
Fachem etwas Besonderes leistet, der la fit gern die andern 
davon profitieren, indem er ihnen Anweisungen imd HUfen gibt. 
W ir hOrten schon davon, ais w ir von dem Segen des Arbeits- 
im terriclites sprachen, das zu einem labilen Fuhrertum in  den 
einzelnen Arbeitsgmppen fuhrt. Und Ln 6 w eifi auch von dem 
Gerech tigkeitssin n der Klasse zu berichten, der sich bei der 
Yerteilung von Bonbons an Kinder m it guten Leistungen offen- 
bart. Sie schreibt: „Meine fuhrenden Kinder (hinter denen 
also die Klasse steht) waren ganz besonders bestrebt da fiir zu 
sorgen, dafi auch die schwacheren Kinder, sobald sie sich Muhe
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gegeben liatten, Anerkennung fanden, und oft genug machten 
sie m ieli darauf aufmerksam: ,Fraulein, das is t fur Hans aber 
eine gute A rbeit.1 “ Daraus geht iibrigens hervor, dafi die Kinder 
aucli die individuelle Leistungsfahigkeit berucksichtigt wissen 
wollen. Diese Erfahrung von Ln 6 unterscheidet sich von der 
des L  7, der m it R iicksicht auf seine Klasse sagt: „Die Kinder 
haben Gerechtigkeitsgefuhl, aber ihre Gerechtigkeit is t eine 
mechanische." Das w ird fu r viele Klassen zutreffen, aber — 
wie das Beispiel von K I 6 zeigt — nicht fu r alle. Ln 6 be
richtet auch iiber das stark ausgebildete Vercintrvortlichkeits- 
gefiihl der Klasse. Sie schreibt: „Verlasse ich einmal die 
Klasse, so erreiche ich in meiner Abwesenheit meistens mehr 
Ruhe, wenn ich keinen Aufpasser hinstelle, sondern mich an 
das Verantwortlichkeitsgefuhl der Kinder wende und sage: ,Ich 
brauche wohl nicht aufpassen zu lassen; jedes Kind is t fu r sein 
eigenes Betragen verantwortlich.‘ Wenn dann doch ein Kind 
ungezogen war, wurde es meist von den andern Kindern zurecht- 
gewiesen, und nim, wenn es sich gar n icht geben wollte, erfuhr 
ich es beim Betreten der Klasse." Und welche zarte Ruck
sichtnahme die Klasse gegen ihre Lehrerin zeigen kann, geht 
aus dem folgenden Berichte hervor: „Ich  leide haufig an 
nerv5sen Kopfschmerzen. Wenn ich dann zu den Kindern sagte: 
,Ich habe heute so starkę Kopfschmerzen; seid ein bifichen 
leise*, so konnte ich mich auf die Klasse verlassen. Und wenn 
w irk lich  einige Kinder sich im U nterricht zu temperamentvoll 
aufierten oder in der Pause zu laut waren, so wurden sie von 
den andern berufen: ,Seid doch leise; Fraulein kann das nicht 
aushalten.*** Und ais Ln 6 durch einen schweren Krankheitsfall 
in  der Familie seelisch sehr stark angegriffen wurde, „da safien 
plótzlich M 28 und M 18 schluchzend da und gaben auf meine 
Frage, was ihnen fehle, zur Antw ort, sie kónnten mich nicht 
so traurig  sehn. Und w ie atmete die Klasse auf, ais ich er- 
zahlen konnte, die unm ittelbare Todesgefahr sei voruber. Auch 
bei den ungezogenen Kindern bemerkte ich in dieser ganzen 
Zeit ein Zusammennehmen, das m ir w ohltat."

L  9 berichtet von seiner Klasse ein aufierst bezeichnendes 
Erlebnis, das davon zeugt, wie die Klasse von der erzieherischen 
W irkung ihrer Morał fest uberzeugt ist. Er schreibt: „Der 
Klassengeist is t also hoch befriedigend. Den wohltatigen E in
flu fi dieses Geistes erlebe ich augenblicklich wieder zu meiner
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grofien Freude. Ich habe im  Januar von einer hoheren Schule 
einen wenig begabten Knaben bekommen, der zum zweiten Małe 
die Quinta besucht und Ostem wiederum das Ziel der Klasse 
n icht erreichen w ird. Anfangs w ollte ich ihn durchaus nicht 
nehmen, w eil die Betragenszeugnisse wahrend der letzten Jahre 
aufierordentlich ungunstig lauteten: ,Tadelnswert‘ (4), ,Mangel- 
haft‘, ,£fberhaupt g ib t sein Betragen in jeder Weise zum Tadeln 
Anlafi' usw. Die Tranen der M utter bestimmten mich schliefi- 
lich, die Klasse zu fragen: ,Jungs, w o llt ih r ihn haben?' Da 
erliebt sich K 10 imd sagt unter Zustimmung der ubrigen:
,Nehmen Sie ihn nur, Herr H., w ir kriegen ihn schon. Bei uns 
passiert nichts.' Ich w illig te  ein. Und siehe da, in  den Wochen, 
die er bei uns w eilt, hat er sich nicht im geringsten etwas 
herausgenommen. Immer is t er freundlich und dienstw illig, 
nie hat er im  U nterricht — woruber sonst geklagt wurde — 
zu storen yersucht." — Und L 9  erzahlt weiter, wie die Klasse 
K 1 zu erziehen, d. h. von ihrem Geiste zu beseelen versucht: 
„Dieser Klassengeist wendet sich wohl einmal gegen K 1, wenn 
er im Streben, sich hervorzutun, zu w eit geht. Dann huscht 
ein verstandnisvolles Lacheln uber die Gesichter, eine scherz- 
hafte Bemerkung w ird  laut. K  1 errotet und zieht sich zuruck. 
Damit w ird aber dem gesunden W etteifer durchaus keine Fessel 
angelegt. Die Klasse erkennt Yerdienste immer w illig  an." Also 
nur gegen ungesundes Strebertum und seine moralisch so be- 
denklichen Folgen geht die gesunde Morał der Klasse an. — 
Dafi eine solche Klasse ein ausgepragtes Yerantwortlichkeits- 
bewufitsein zeigt, is t begreiflich. L  9 schreibt: „Ich  wurde ein 
paarmal wahrend des Unterrichts zum Rektor gerufen und ver- 
lie fi die Klasse m it der Bemerkung: ,Jetzt mufi ich euch y ie l
le icht langere Zeit allein lassen. Ich yertraue euch, dafi ich 
ruhig gehen kann.' Die Klasse hat sich stets befriedigend ver- 
halten." — Und ebenso begreiflich ist, dafi aus einem solchen 
moralischen Geiste das Streben nach gegenseitiger H ilfe  
entspringen mufi. L 9  berichtet uber folgenden F a li: „W ir 
hatten uns einmal lich tb ildern lassen. Es konnten aber nicht 
alle Schuler sich ein B ild  kaufen. Da maehte jemand den 
Yorschlag, dafi, wers yermóge, 10 Pfennige mehr zahlen solle. 
So haben alle ein B ild  erhalten."

W ie steht es nun um die Klasse der Schwererziehbaren? 
Sind hier auch Anzeichen yorhanden, die auf eine bestimmte
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Klassenmoral schliefien lassen? Befragen w ir unser Quellen- 
m aterial! Dafi die Klasse sich bemuht, den Weisungen des 
Lehrers zu folgen und Ungehorsame zurechtzuweisen, geht z. B. 
aus folgendem Erlebnis hervor, von dem L  10 berichtet: „A is 
w ir ftir  eine Stunde in  denW ald gingen, um die Tiere zu be- 
lauschen, brauchte ich kaum aufzufordern, leise zu sein, damit 
w ir die Yogel horen konnten. A is ich leise sprach, bemiihten 
sich alle, auch leise zu sein. Auch folgten die meisten ohne 
weiteres meinen vorsichtigen Bewegungen und meinen Blicken 
in die Baumkronen. Einige, die sich nicht einfiigten (z. B. K  12), 
wurden von den M itschiilern (z. B. K 6) gescholten.u Also auch 
hier sucht die Gemeinschaft die einzelnen zu erziehen. — „Wenn 
ein Jungę aus der Anstalt ins Krankenhaus gebracht w ird, is t 
die allgemeine Teilnahme sehr grofi." — Dafi die Klasse auch 
Riicksichtnahme ubt, geht aus folgendem Bericht hervor: „H in ter 
der Klasse lieg t das Zimmer des Tischlers und Erziehers S., 
der schon uber 65 Jahre zahlt und nach dem Mittagessen gem 
ein wenig ruht. Einmal hatte S. schon so zeitig gegessen, dafi 
er sich, die Klasse auf Zehenspitzen passierend, bereits in sein 
Zimmer zuruckzog, ehe der U nterricht beendet war. A is w ir 
nachher unsere Sachen einpacken w ollten, machte ich die 
Klasse darauf aufmerksam, dafi H err S. m it Rucksicht auf uns 
so leise gegangen ware, und dafi w ir nun auch Rucksicht auf 
Herm S. nehmen mufiten. A lle  packten so gerauschlos wie 
moglich die Sachen zusammen und verliefien auf Zehenspitzen 
die Klasse. Da lie fi einer polternd ein Buch fallen. E r sali 
mich scliuldbewufit an. Die Klasse gab fliisternd ih re r Ent- 
riistung Ausdruck.u — Ais ein Schuler (K 8) den Lehrer zu 
belugen versuchte, „zeigte sich ein lebhafter L nw ille  uber 
solches Verhalten“ . Die Klasse redet auf den Sunder ein, doch 
die W ahrheit zu gestehen, und hat m it ihren Ermahnungen 
w irk lich  Erfolg.

Man w ird hier und uberhaupt in den Klassen der jiingeren 
Kinder noch nicht von einer der Klasse kla r bewufiten Klassen
moral reden durfen. Und doch is t eine solche Morał w irk lich  
schon — den Kindern nur halb bewufit — vorhanden und regelt 
ih r gemeinsames Handeln.

Yerbindet sich im  Bewufitsein der Klasse m it der A orstellung 
vom W erte der Klassengemeinschaft das Streben, auch im Be
wufitsein anderer ais w ertvoll zu gelten, so reden w ir vom
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Ehrstreben der Klasse und nennen den Inbegriff der Yor- 
stellungen, die die Klassengemeinschaft im  Bewufitsein anderer 
Yorzufinden wiinscht, die Klassenehre. Diese Klassenehre is t 
verletzt, wenn sich die Klasse in  den Augen anderer irgendwie 
blofigestellt fuh lt. Und der Ehrenstandpunkt der Klasse er- 
fordert es nun, solche Blofistellung zu rermeiden. Es leuclitet 
ein, dafi Klassenehre und Klassenmoral sich nicht zu decken 
brauchen. Die Klassenehre sieht mehr auf den aufieren Schein, 
und einer Klasse kann — ihrer Morał gemafi — manches er- 
laubt sein, was der Ehrenstandpunkt verbietet.

W ir durfen nun nicht erwarten, dafi w ir in  den jiingeren 
Klassenstufen schon einen vo ll und k la r entwickelten Ehren- 
kodex vorfinden. Aber Andeutungen einer solchen Klassen
ehre sind schon sehr fruh vorhanden. So berichtet Ln 3, dafi 
ihre Klasse bei Gelegenheit einer Yerfehlung anderer aufiert: 
„Das mogen w ir von unserer Klasse uns nicht sagen lassen.“ 
Aus dieser Bemerkung spricht ein Ehrgefiih l der Klasse, das 
n icht verletzt sein w ill.

L 9  berichtet einen interessanten Fali, in  dem die Klassen
moral der Klasse eine Haltung gebietet, die m it der Klassen
ehre n icht zu vereinbaren ist. Die Klassenmoral verlangt 
Solidaritat, d. h. ein bedingungsloses Eintreten aller fu r einander, 
auch wenn es sich um einen Yerstofi handelt, der eigentlicli 
gegen die Klassenehre geht. W ie soli sich da die Klasse ver- 
halten? L  9 berichtet: „A is ich eines Tages in  die Klasse tra t, 
sah ich die Knaben in  Gruppen zusammenstehen und B ilder 
imd Geschichtenbucher besehen. Gerade bei meinem Eintreten 
rie f jemand, der mich nicht gesehen hatte, recht laut: „Ubu." 
Ich fragte, wer gerufen liabe. Es meldete sich niemand. Sicher 
w ird  es einer der „Neuen“ getan haben, die erst ungefahr 
l ' / j  Wochen in der Klasse safien. A is auf meine noclimalige 
Frage wieder alles stumm blieb, sagte ich emst: „Ich  bedaure, 
dafi so ein Feiger in  der Klasse is t Nim kann ich n icht mehr 
freundlich zu euch sein." Die Stimmung der Klasse blieb aufier- 
ordentlich gedruckt. Aus den Aufsatzen („E in  Erlebnis“) geht 
hervor, dafi die Jungen in  der Pause gleich zusammengetreten 
sind, um den F a li zu erórtem. Dabei wurde einer unschuldig 
der Tat geziehen (K 13). Er kam ganz aufgelóst in  die nachste 
Stunde. Am folgenden Tage tra t K 10 vor versammelter Klasse 
auf mich zu und sagte: „H err H., ich liabe nicht gerufen, aber
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ich w ill die Schuld auf mich nehmen, damit Sie wieder gut zu 
uns sind.“ Ich erwiderte: „Du bist ein braver Jungę, aber ich 
kann nicht annehmen, da& du die Schuld eines anderen auf 
dich nimmst." Dieses Erlebnis mufi sich tie f in  das Gemiit 
der Schuler eingegraben haben. Ich ersehe daraus, dafi der 
„Staram" der Klasse sich w irk lich  ais ein Ganzes fuh lt, ais eine 
Gemeinschaft m it schon erfreulich entwickeltem Ehrgefiihl und 
dem Empfinden, dafi der einzelne fu r das Ganze einzustehen hat.“

Aus den Schiileraufsatzen — die meisten Jungen der Klasse 
haben iiber dieses Erlebnis berichtet, ein Hinweis darauf, wie 
tie f es auf die Klasse gew irkt hat — geht deutlich hervor: Die 
Klasse weifi, wer der Missetater ist. So schreibt K i l :  „Aber 
w ir wissen, wer es getan hat. K 1 sagte, es sei K 13 gewesen. 
Aber der is t es nicht gewesen, er fuh lt sich je tz t beleidigt." 
Und auch K 14 schreibt: „Da wurden w ir sehr traurig, denn 
w ir wufiten, wer es war." Obgleich also die Klasse den Tater 
kennt und sein Verhalten m ifib illig t, verbietet ih r doch die 
Klassenmoral, ihn dem Lehrer anzuzeigen. Die Klassenehre 
aber w ill den Schandfleck auf der Klasse nicht sitzen lassen. 
Und so h ilft sich die Klasse m it dem Prinzip des stellvertreten- 
den Leidens. Einer w ill die Schuld auf sich nehmen. Offenbar 
hat die Klasse ais Ganzes diesen Beschlufi gefafit. Denn aufier 
K 10, der nach dem Bericht des Lehrers die Schuld auf sich 
nehmen wollte, erzahlt auch K 14: „Da wollte ich die Sache 
auf mich nehmen."

An diesem Yorgange zeigt sich recht deutlich, wie der objek- 
tive  Geist, obgleich er doch erst von der Klassengemeinschaft 
erzeugt worden ist, nun ein selbstandiges Dasein fuhrt und 
durch seine Normen das Yerhalten der Klasse regelt.



S ie b e n te r  A b s c h n i t t

D er su b je k tive  K lassenge ist
Die Klasse steht nun nicht nur unter den Gesetzen des von 

ih r erzeugten objektiren Geistes, sondem auch unter dem zu- 
sammenschmelzenden Einflusse gemeinsamer momentaner Er- 
lebnisse, d. h. im ter dem Einflusse des subjektiren Klassen- 
geistes. E r t r it t  uns in  den einzelnen Klassen vor allen Dingen 
in  der Form gemeinsamer Gefiihlserlebnisse entgegen. W ohl 
verbindet auch schon das gemeinsam erarbeitete Wissen, das 
zu gemeinsamen Uberzetigungen fuhren kann. Aber vie l starker 
verbindet das Gefuhl. Denn in  den gemeinsam erlebten Ge- 
fiih len  liegen die Triebfedem zu gemeinsamem Handeln, das 
immer die Yoraussetzung fu r die Entw icklung zur beseelten 
Gemeinschaft bleibt.

Betrachten w ir nun unser Quellenmaterial unter dem Gesichts- 
punkte des subjektiren Geistes, so finden w ir in  fast allen 
Klassen mehr oder weniger deutliche Spuren solcher gemein
samer Gefiihlserlebnisse ro r. Da t r it t  uns zunachst das Gefuhl 
der Liebe entgegen. W ir hbrten schon, dafi namentlich die 
jungeren Klassen sich in  der Regel zusammenfinden in der Zu- 
neigung zu einem bestimmten Kinde, das w ir den Klassen- 
liebling nannten. So fanden w ir in  K I 1 ais Klassenliebling 
K 18; in  K I 2 M 24. Ln3  erzahlt, wie ihre Klasse im ersten 
Jahre die kleine Marga ganz innig geliebt habe und zwar 
Knaben wie Madchen ganz gleichmafiig. Jeder w ill m it ih r 
gehen. Die Knaben wollen sie kussen. Man schenkt ih r B ilder 
und Obst. „Fragte ich", so schreibt Ln 3 in dem nicht abge- 
druckten Teile ihres Lebensbildes, „wer soli einmal dieses 
oderjenes tun?" so hiefi es von allen, auch von den Madchen: 
„Marga." Und ais sie nun von der Schule abgegangen ist, da 
bewahrt ilir  die Klasse eine rulirende Anhanglichkeit und 
schreibt ih r einen Brief. —
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Ganz Ahnliches berichtet auch Ln 6 von ihrer Klasse. Ende 
des dritten Schuljahres sind zwei Schuler zu den hoheren 
Schulen ubergegangen, von denen namentlich der eine bei der 
Klasse sehr beliebt war. Der Abschied wurde der Klasse sehr 
schwer, und es gab eine sehr gedruckte Stimmung und sogar 
Tranen. Und noch oft im  vierten Schuljahr wurde die Wendung 
gebraucht: „Ja, wenn N. noch bei uns ware!“

Dafi in den hoheren Klassenstufen offenbar die Tendenz be- 
steht, diese Liebe nicht einem einzigen Kinde, sondem mog
lichst gleichmafiig allen Gliedem der Gemeinschaft zukommen 
zu lassen, wurde an dem Beispiel von K I 9 gezeigt, in der zwei 
Knaben ausdrucklich erklaren, sie mochten kein einzelnes Kind 
bevorzugen.

Auch in  der Liebe zum Lehrer bzw. zur Lehrerin finden sich 
die Kinder zur Gemeinschaft zusammen. W ir haben schon von 
ruhrenden Beweisen der Rucksichtnahme gegen den Lehrer 
gehort, h inter denen aber das Gefuhl der Liebe ais Triebfeder 
steht. Und w ir erfahren z. B. aus dem kleinen Aufsatz von 
M 18 aus K I 6, wie die Klasse darauf ausgeht, ihrer Lehrerin 
eine Freude zu machen. M 18 schreibt: „So ging es den ganzen 
Weg entlang. O, was sahen w ir da? O ein Veilchen! W ie 
klein und n iedlich! Da steht ein ganzes Bundel. Jetzt wollen 
w ir F rl. N. eine Freude machen. W ir hatten bald alle ein 
Bundel in der Hand. W ir riefen von feme F rl. N. und liefen 
dann schnell h in und gaben unsenn F rl. N. Veilchen ab.“ Man 
merkt diesem kindlichen Berichte sehr deutlich an, wie die 
Klasse von dem Gefuhle inniger Zuneigung zur Lehrerin beseelt 
is t und aus diesem Antriebe heraus gemeinsam handelt. Sie 
sehen eben in  ih r „unser“ F rl., das m it zur Gemeinschaft ge
hort. W ir erinnem uns dabei an die Kinder der Klasse 5, die 
so sehr empfindlich gestórt werden durch die Tatsache, dafi 
die neue Lehrerin sie nicht kennt und dadurch beweist, dafi 
zwischen ih r und der Klasse noch nicht die rechte Gemein
schaft besteht.

Aus diesem Gefuhl der Liebe, das die Klasse mehr oder 
weniger fest verbindet, wachsen M itle id  und Mitfreude hervor. 
A lle  Lehrpersonen wissen davon zu berichten.

KI 1 zeigt sehr deutlicli ih r M itle id  m it dem erkrankten Lehrer 
und beweist es durch rucksichtsvolles Benehmen. Ln 2 erzahlt, 
dafi ihre Klasse lebhaftes M itle id  m it der kranken und schwach-
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lichen M 2 zeigt, das nun die Triebfeder zu Rucksichtnahme 
und H ilfeleistung w ird.

Und wie uberzeugend aufiert K I 3 iłire  gemeinsamen Gefiihle 
des M itle ids und der M itfreude! Die ganze Klasse gerat in 
freudige Erregung, wenn ein Kind, dem das Lemen schwer 
fa llt, irgendeinen Erfolg hat. „W ie schon, nun kannst du das 
auch!" Und is t es nicht fast ruhrend zu horen, wie diese 
jungen Menschenkinder sich so liebevoll zart gegen iln e  geistig 
recht schwache M itschulerin M 19 benehmen, die gerade wegen 
ih re r H ilflos igke it von der Klasse gehatschelt und geschont 
w ird ! Sie bewundem ihren Abreifikalender, den sie geklebt 
hat, und der sehr geschmacklos zusammengestellt ist, uber den 
aber M 19 sich herzlich freut. Ihre Mienen verraten zwar die 
Erkenntnis der M inderwertigkeit der Leistung, aber um ihre 
Kameradin zu schonen, ru f en sie: „O Ilse, wie schon!"

Von K I 6 berichtet Ln6 : „Einige Wochen spater fe lilte  M 17 
wieder (die sehr o ft — grundlos — fehlte). W ir hatten alle das 
feste Gefuhl, dafi sie nicht wegen Krankheit fehlte, sondern 
dafi die M utter sie wieder zu Hause behielt, die Hausarbeit zu 
verrichten. Ich schickte dann zu der M utter, und M 17 kam 
am nachsten Morgen in die Schule. Sie kam zu spiłt, mid ehe 
sie sich entschuldigen konnte, brach sie in  Tranen aus und 
sagte: ,Mein Bruder is t so schwer krank, er hat immer B lu t ge- 
brochen.* Da zeigłe die ganze Klasse M itle id  und meinte, dann 
ware es zu entschuldigen, dafi M 17 gefehlt hatte." In  diesem 
Bericht w ird  auch die Tatsache recht he li beleuchtet, dafi 
Lehrerin und Klasse eine einzige Gemeinschaft sind: „W ir hatten 
alle das feste Gefuhl usw." Auch Ln8  berichtet: „M itleidsaufie- 
rungen habe ich o ft feststellen konnen, einerlei ob gegenuber 
Mensch oder Tier, sie sind ausnahmslos zu helfen bereit. Auch 
M itfreude macht sich im allgemeinen bemerkbar. Jeder Ge- 
burtstag w ird  m ir gemeldet oder sonst ein frohes Ereignis; 
kommt ein Kind nach langem Felilen wieder, so w ird  es 
sturmisch begrufit."

tJber Schadenfretide, die die Klasse ais Ganzes zeigt, w ird 
von keiner Seite berichtet. W ohl g ibt es einzelne Kinder, die 
zu Schadenfreude neigen, so z. B. M 30 in K I 8. Aber solche 
Kinder werden von der Gemeinschaft meistens gemieden und 
dadurch unschadlich gemacht. Kur in  K I 6 scheint sich aus 
dem W ettstre it zwischen den Knaben imd Madchen beim Spiel
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gelegentlich so etwas wie allgemeine Schadenfreude einzustellen. 
Ln 6 berichtet dariiber, dafi dieser W ettstre it manchmal zu 
Neid und sogar zu Gehassigkeit fuhrte. „D ie Jungen konnten 
Lob oder Sieg der Madchen im Spiel nur schwer ertragen.“ 
Das mufi aber doch wohl aus dem naturlichen Kraftbewufitsein 
der Jungen verstanden werden, die es ais ein Recht des 
Mannes ansehen, auf dem Gebiete korperlicher K ra ft und 
Gewandtheit dem weiblichen Geschlecht uberlegen zu sein.

Dafi eine Klasse auch zur Neidlosigkeit und Mitfreude erzogen 
werden kann, zeigt das Beispiel, das L  10 von K I 10 berichtet: 
„K 6  is t ein geschickter Fufiballspieler. E r is t M itglied der 
Schulmannschaft, obgleich er noch der Unterstufe angehórt. 
A is die Schulmannschaft eines Tages spiel te, die Lnterstufe 
aber anderweitigen Unterricht hatte, hatte K 6 gem m itgespielt; 
sagte aber nichts, zeigte auch keine Unzufriedenheit. Es war 
ihm wohl bewufit, dafi er keine Zeit hatte. Da es fu r K  6 nicht 
besonders nachteilig sein wtirde, wenn er diese Stunde den 
U nterricht yersSumte, er im Gegenteil bei dem Schlagballspiel 
seine besondere Fahigkeit fOrdem wurde, hatte ich ihn gem 
beurlaubt. Ich konrte es aber nicht tun, denn in der Klasse 
w iirde wahrscheinlich der Eindmck entstehen, dafi K 6 bevorzugt 
wurde. Schliefilich fragte ich die Klasse, ob sie dam it ein- 
verstanden ware, dafi ,tv ir ‘ K 6 fu r die Stunde beurlaubten. 
Die Mehrzahl gab durch Fingerzeigen und ,Ja‘mfen ihre Zu- 
stimmung. Einige waren dagegen. Sein Bruder, K 5, z. B. 
gab ais Grand seines Widerspraches an. dafi sein Bruder ihn 
haufig schluge. K 16 erklarte mein Handeln fur eine ungerechte 
Bevorzugung, lie fi sich aber halbwegs uberzeugen. Er sagte 
auf plattdeutsch: ,Er gOnnt m ir auch nichts.1 K 13 war die 
ganze Stunde hindurch uber die Beurlaubung von K 6  ver- 
stimm t, konnte m ir aber keine Erklarung geben. — Spater 
beurlaubte ich K 6 noch einmal fu r eine Stunde zum Schlagball
spiel en. Diesmal aufierte nur K 16 ein besonderes M ififallen. 
Die ubrigen waren einversłanden.u

Auch von Klas8evstolz w ird  berichtet. So schreibt L 9: 
„Im  letzten Vierteljahre sind ffin f SchOler aus hflheren Schulen 
in meine Klasse eingetreten. Jedesmal habe ich eine gewisse 
Spannung im ,alten Stamme1 bemerkt, sich in der ersten 
Stunde gleich geistig m it dem Neulinge zu messen. Immer 
war eine grofie, stolze Befriedigung festzustellen, wenn sie
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empfanden, dafi sie ihm ,uber‘ waren. Noch vie l reger war 
naturlich der E ifer, grofier die Freude, wenn meine Jungen 
m it der Parallelklasse vereinigt waren imd im  geistigen Kampfe 
gesiegt hatten.“ Dieser Stolz spricht sich auch in  dem Aufsatze 
von K 8  aus K I 9 aus. E r schreibt: „Eines Morgens kam der 
Rektor nach unserer Klasse, um zuzuhoren, wie w ir rechnen 
kónnen. Es ging so schnell wie der B litz. Es hat sehr viel 
Spafi gemacht."

Auch Ln 6 berichtet davon, dafi ihre Klasse sehr stolz auf 
sich war, ais sie den Tannenbaumschmuck fu r die Weihnachts- 
feier selbst hergestellt hatte, der nun von den andem Klassen 
bewundert wurde. — Und in allen von uns untersuchten Klassen 
w ird  gleichmSfiig davon erzahlt, wie jedesmal, wenn die Klasse 
im Spiel oder gemeinsamen U n terric lit uber die andere gesiegt 
habe, sich in  der Klassengemeinschaft der Ausdruck freudigen 
Stolzes zeige.

Aber auch das Gegenteil is t beobachtet worden: Die Klasse 
ais Ganzes schamt sich. So berichten mehrere Kinder aus 
K I 5 in ihren Aufsatzen, in  denen sie von der W iederkehr einer 
fu r langere Zeit erkrankten Lehrerin erzahlen, dafi die Klasse 
zu laut war und sich dann ihres Verhaltens schamte. M 36 
schreibt: „A is F rl. M. rein kam, war die Klasse ganz ruhig. 
W ie F rl. M. sich hinsetzte, da liefen fast alle Kinder nach 
F rl. M. Aber F rl. M. h ie lt sich die Ohren zu und sagte: 
.M iifit ih r gleich wieder so laut sein, wenn ich wiederkomme!4 
Da setzten sich alle beschdmi zu Platz."

Dafi in  den Klassen im  allgemeinen ein stark ausgebildetes 
Gerechtigkeitegefiihl zu finden ist, das zur Gemeinschaft ver- 
bindet, is t schon bei der Besprechung des objektiven Geistes 
erwahnt worden. Jede Ungerechtigkeit. jede Bevorzugung eines 
Einzelnen durch den Lehrer, jede L ngerechtigkeit eines Kindes 
im Yerhaltnis zu seinen Kameraden w ird  von der Klasse ais 
solche gemeinsam geffih lt. W ir liOrten schon, ais w ir von den 
Motiven sprachen, aus denen sich die Klasse ihre Fuhrer wahlt, 
dafi namentlich in  den alteren Klassenstufen sehr stark darauf 
gesehen w ird, dafi der Fuhrer gerecht ist. Hat die Klasse 
dieses Gefuhl, dann la fit sie sich von ihm sogar Zensuren 
geben, wie w ir in  einem Kalle horten. Und es war sehr be* 
rechtigt von L 10. dafi er K 6 nicht ohne weiteres vom U nterricht 

' beurlaubte, sondem auf die GefOhle der Klasse Rucksicht
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nahm, die darin moglicherweise eine Ungerechtigkeit sehen 
konnte. Nichts w irk t so schadlich fu r das Gemeinschaftsleben 
ais das Bewufitsein der Klasse, da& sie vom Lehrer ungerecht 
behandelt w ird, dafi z. B. einzelne Kinder bevorzugt oder 
zuruckgesetzt werden.

L 7  schreibt auf Grund seiner Erfahrungen folgendes uber 
das Gerechtigkeitsgefuhl der Kinder:

„Wenn Kinder aus G leichgultigkeit oder Faulheit die auf- 
gegebenen Arbeiten nicht oder nicht gut gemacht haben, bestraft 
man sie wohl allgemein damit, dafi man das, was sie mundlich 
kónnen sollten, nun schriftlich  verlangt oder sie nachbleiben 
und da die Arbeiten anfertigen la fit oder ihnen noch etwas 
dazu gibt. Nun kommt es auch vor, dafi ein fleifiiges und 
strebsames Kind einmal etwas vergifit. Man merkt es dem 
Kinde an, dafi es selbst darunter leidet, und es ware un- 
padagogisch, dies Kind ebenso zu behandeln. Dann sind gleich 
einige Stimmen da: ,Soll der nicht auch eine Strafarbeit machen, 
soli der n icht auch nachsitzen?* — Is t ein K ind zu spat ge- 
kommen oder hat etwas von seinen Sachen nicht, und es lieg t 
ein triftig e r Grund dafur vor, so dafi es widersinnig ware zu 
strafen, so fordem kleinere Kinder auch da eine Suhne. Die 
Kinder haben Gerechtigkeitsgefuhl, aber ihre Gerechtigkeit is t 
eine mechanische. Aufierlich gleiche Handlungen sollen m it 
gleichen Strafen belegt werden. Erst wenn Kinder re ifer 
werden, sehen sie ein, dafi man auch den Grund, das M otiv 
der Handlung berucksichtigen mufi. Aber auch wenn sie zu 
dieser E insicht gekommen sind, achten sie e ifrig  darauf, dafi 
keiner zu gut oder zu schlecht wegkommt, und das geschieht 
nicht nur aus Neid, denn bei einer Strafe lieg t ja  kein Grund 
dazu vor. Wenn man Kinder fre i sich aussprechen la fit oder 
sie im Gesprach belauscht, hort man haufig Aufierungen, dafi 
diese Strafe wohl zu le icht und jene zu schwer gewesen sei. 
Sie scheinen sich uber diese Dinge mehr Gedanken zu machen 
ais w ir ahnen."

Wie das Gefuhl der Liebe und die aus ihm ąuellenden 
Gefuhle des M itleids und der M itfreude wesentlich verbindende 
Erlebnisse bedeuten, so auch das gemeinsam erlebte Gefuhl 
der Arbeitslust. So ziemlich von allen von uns untersuchten 
Klassen w ird berichtet: ein frOhlicher Geist der Arbeits- 
lust beseelt die Gemeinschaft. Die meisten Kinder gehen
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gern zur Schule. Sie sind traurig, wenn sie aus bestimmten 
Griinden fehlen mussen. So schreibt z. B. Ln 6 uber M 18 aus 
K I 6: „Sie selber hat Freude an der Schule, trotzdem ilu- Deutsch 
und Rechnen schwer fallen. Einmal erklarte sie m ir: ,Wenn 
ich zu Hause bleiben mufi, dann weine ich immer. Ich mag 
v ie l lieber zur Schule gehen.‘“ Und Ln 6 fugt hinzu: „Die 
W ahrheit dieses Ausspruchs kann ich n icht bezweifeln."

Diese Arbeitsfreude t r it t  uns ais gemeinsames Erlebnis 
besonders deutlich in  K I 3 entgegen, z. B. in  dem Bericht uber 
eine Unterrichtsstunde. W ie sind sie alle lebhaft bemuht, die 
gemeinsame A rbeit zu fordem. Keiner w ill zuriickbleiben. 
Und man glaubt der Lehrerin, wenn sie schreibt: „Lust und 
Liebe zur A rbeit hat jedes K ind.“

Aber auch von andem Klassen w ird  dieser Geist der 
Arbeitsfreude ausdrucklich bestatigt. So hat Ln 5 uber 
K I 5 die U rte ile der T um le lire rin , Handarbeitslehrerin und 
Schreiblehrerin eingeholt. Die Tum lehrerin lobt den leb- 
haften Geist und den fast ubergrofien E ifer der Klasse. Die 
Handarbeitslehrerin spricht ausdrucklich von einem arbeits- 
freudigen Geiste. Und aus den Aufsatzen der Kinder redet 
er deutlich genug. Sie bedauem, dafi sie bei der neuen Lehrerin, 
die fu r die erkrankte eingetreten ist, n icht so rasch yorwarts- 
kommen. So schreibt M 25: „Bei F rl. R. kommt man gar 
n icht vorw firts.“

Der W ert a ller dieser Gefuhle fu r das Gemeinschaftsleben 
besteht — wie schon angedeutet — vor allen Dingen darin, 
dafi sie zu Triebfedem gemeinschaftlichen Handelns werden, 
das die wichtigste Yoraussetzung is t fu r die Entw icklung zur 
beseelten Gemeinschaft. Aber auch Gefiihlserlebnisse un- 
bestimmterer A rt, die w ir Słitnmungeu nennen, sind ais Ge- 
meinschaftserlebnisse beobaclitet worden.

So berichtet L  1, dafi seine Klasse in  ihrer Stimmung, also in 
ihrem allgemeinen Gefflhlszustand, beeinflufit w ird  vom W etter. 
E r schreibt: „Ich  habe deutlich beobachtet, dafi das W etter 
meine Jungen beeinflufit. Is t helles, freundliches W etter, so 
sind sie lebhaft und lebendig, selbst wenn in die Klasse der 
Sonnenschein nicht hineinkann, da sie leider (!) nach Norden liegt. 
Bei triibem , dunklem W etter legt es sich schwer auf die Kleinen. 
Hinzu kommt, dafi auch ich sehr vom W etter abhangig bin 
und somit auch von meiner Seite eine Beeinflussung nach dieser
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oder jener Richtung, wenn auch nicht immer, so doch manch- 
mal stattfindet."

Ganz Ahnliches erzahlt Ln 2 von K I 2, also von den sieben
jahrigen Madchen. „Neulich war so druckende Luft, die einen 
ungeheuren E influfi auf die ganze Klasse ausubte. M ir selber 
war es gar nicht zum Bewufitsein gekommen, dafi es draufien 
so schwiil war: ich merkte nur eine seltsame M udigkeit an 
den Kindern. Ich konnte sie nicht m itreifien. Da half nur 
Singen. Meine Klasse is t also vie l empfindlicher gegen Luft- 
druckveranderungen ais ich selber.“  Und sie berichtet weiter 
von der gleichmafiig freudigen Stimmung der ganzen Klasse, 
z. B. ais der erste Schnee fie l; von der feierlichen Stimmung, 
ais das Weihnachtsfest gefeiert werden sollte; von der ernsten 
Stimmung, ais die Osterzeugnisse ve rte ilt wurden; und von 
der betriibten und gedriickten Stimmung der ganzen Klasse, 
ais der Lehrerin die U hr gestohlen worden war.

Ln 3 berichtet, dafi in ihrer Klasse im allgemeinen eine 
fróhliche Stimmung herrscht, die alle Kinder gleichmafiig er- 
gre ift. Und aus der Schilderung der Weihnachtsfeier zeigt 
sich deutlich, wie die ganze Klasse von demselben Gefuhle der 
Andachł e rfu llt ist. Solche gemeinsame Stimmungen sind echte 
Gemeinschaftserlebnisse, die die einzelnen enger zum Ganzen 
verbinden. Sie sind ein w ichtiger Bestandteil des subjektiven 
Geistes.

Dahin gehóren insbesondere auch die religiósen Stimmungen, 
uber die von verschiedenen Klassen berichtet w ird. So kónnte 
man K I 3 geradezu eine religiós gesłimmłe Klasse nennen. 
Obgleich die Lehrerin ausdrucklich erklart, dafi sie die Kinder 
im religiósen Sinne nur wenig beeinflufit, dafi sie nur gelegentlieh 
bei kleinen Verfehlungen der Kinder sagt: ,.Fragt euch mai, 
ob der Herr Jesus das auch getan hatte“ , so finden w ir docli 
in  der Klasse eine starkę religióse Einstellung. Auf die Frage 
nach dem Vorbilde, dem sie nachstreben, antwortet eine ganze 
Anzahl: „Dem Herm  Jesus.“  Und die Motivierung is t so 
kindlich naiv, dafi man nichts Eingelemtes, Aufgepfropftes 
daran spurt, z. B. K 3: „W ie der Heiland. w eil er so schón 
fromm is t“ ; K 4 : „W ie der Heiland, w eil sie uns dann so lieb 
haben“ ; K 5 : „W ie der Heiland, dam it mich alle Leute leiden 
mógen“ ; K 12: ,.WTie der Heiland, w eil ich denn beim lieben 
Gott bin“ . Und bezeichnend fflr diese religióse Stimmung der
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Klasse is t auch, dafi sie ihrer Entriistung uber irgendwelche 
Missetaten immer eine religiós gefarbte Wendung geben: „Du 
tust nicht, was der liebe Gott w ill“ , oder: „Du kommst n icht 
in  den Him m el", oder „So etwas bat der H err Jesus nicht 
getan". Dazu erkla rt die Lehrerin: „Stets bringen sie solche 
Sachen m it Gott, m it Jesus, Hólle und Teufel in  Verbindung, 
obgleich ich nie darauf anspiele."

Ahnlich religiós gestimmt scheint auch K I 6 zu sein. Ln 6 
erzahlt dafur ein bezeichnendes Erlebnis. Sie schreibt: „Kurz- 
lich  hat eine Kollegin in  meiner Klasse vertreten. Sie er- 
zahlte m ir, dafi sie die Kinder gefragt habe, ob jemand ein 
Gedicht aufsagen konne. Da habe sich K 7 gemeldet, und ais 
F rl. Sehr. ihn aufforderte, habe er sich vor die Klasse hin- 
gestellt und die Hande gefaltet und das Yaterunser gebetet. 
F rl. Sehr. meinte zu m ir: .Hatte ich mich schon gewundert, 
dafi K 7 das Yaterunser wahlte, so mufite es mich erst recht 
wundern, wie emst die ganze Klasse, selbst K  9 und K 4, dem 
Gebet folgten. Niemand ware auf den Gedanken gekommen, 
zu stóren.' Das zeugt doch entsehieden von einem religiósen 
Geist, der die M itglieder der Klasse verbindet.“

D i ł r i n g .  Psychologie der Schulklasse 10



A c h te r  A b s c h n i t t

G em einschaftsbeta tigung
Dieser Klassengeist tre ib t nun die Klasse zu gemeinsamem 

Handeln, und es w ird  ganz von seiner Eigenart abhangen, 
welchen W ert die Gemeinschaftsbetatigung hat. Je gesiinder 
und w ertvoller der objektive und subjektive Geist einer Klasse 
ist, desto w ertvoller w ird  ih r gemeinsames Handeln sein. Dabei 
werden w ir nicht vergessen durfen, was an andrer Stelle ge
sagt wurde: Dieselbe Klasse kann in Beziehung auf verschiedene 
Angelegenheiten und Betatigungen sich auf ganz verschiedenen 
Stufen der Entw icklung zur Gemeinschaft zeigen. Sie kann 
sich bei der einen Gelegenheit z. B. bei der Ausfiihrung eines 
dummen Streiches ais Massengemeinschaft betatigen, die von 
dem gewaltsamen Geiste eines suggestiven Fuhrers oder von 
dem Masseninstinkte beherrscht w ird. Und sie kann bei einer 
andern Gelegenheit ganz ais beseelte Gemeinschaft handeln, 
bei der jeder einzelne sein Bestes zum Gelingen des gemein- 
samen Werkes beisteuert. Im  ersten Falle (der Massengemein
schaft) w ird  das Ergebnis solcher Betatigung im allgemeinen 
einen geringeren W ert haben ais die Leistung des Begabtesten 
der Gemeinschaft haben wurde, wenn er aufierhalb des Gemein- 
schaftsverbandes hatte handeln kónnen. Denn im allgemeinen 
la fit sich die Masse nicht von den Besten, sondem von den 
Durchschnittsmenschen fuhren, wie w ir andeutungsweise bei 
K I 4 sahen, die aus begreiflichen Grunden der Massengemein
schaft zunachst noch recht nalie stand. Fur solche Massen- 
gemeinschaftsbetatigung g ilt ohne Zweifel der Satz: dafi in der 
Masse die Intelligenzen sich nicht addieren, sondem sub- 
trahieren. E r g ilt aber ganz gewifi n icht fflr  die beseelte 
Gemeinschaft, wie aus dem folgenden hervorgehen w ird.

Um in diese Gemeinschaftsbetfitigung der Klassengemein
schaft L ich t zu bringen und die Bedingungen zu erkennen,
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von denen der W ert des Ergebnisses abhangt, wurden die 
Lehrer und Lehrerinnen der untersuchten Klassen zunachst ge- 
beten, den Verlauf einer gemeinsamen Arbeiłssłunde moglichst 
genau aufzuzeichnen. Ln B hat uns einen solchen ausfuhrlichen 
Bericht geliefert, und es w ird  jedem Leser deutlich werden, 
wie hier durch die gemeinsame Betatigung der W ert der 
Leistung dauernd gesteigert w ird. Jedes einzelne K ind sucht 
an der LOsung der gestellten Aufgabe mitzuarbeiten. Sie ver- 
bessem sich gegenseitig selbst, schleifen gemeinsam den vor- 
geschlagenen Satz zurecht, erklaren sich die Rechtschreibimg. 
Jedes Kind g ibt sein Bestes, und aus der gemeinsamen Bemiihung 
wachst immer nmder das richtige Ergebnis hervor.

Andeutungsweise zeigt sich eine solche Wertsteigerung der 
Leistimg durch gemeinsame Betatigung auch schon bei den 
Siebenjahrigen in  K I 1. Die vom Lehrer yorher erzahlte Ge- 
schichte w ird  durch die Beteiligung aller immer runder und 
vollstandiger wiedererzahlt. Was der eine vergessen hat, weifi 
der andere und steuert es bei. Aber zugleich macht sich auch 
das stark egozentrische Streben einzelner geltend, denen die 
Erzahlung eigner, gar n icht unm ittelbar zult  Aufgabe passender 
Erlebnisse w ichtiger is t ais die Erledigung der gemeinsamen 
Aufgabe. L  1 schreibt:

Ich hatte meinen Kleinen eine Geschichte vom Tanzbaren 
erzahlt. A is K 9, der sich fre iw illig  am nachsten Tag zum 
Wiedererzahlen gemeldet hatte, anfing: „Es war ein Bar“  fie l 
ilim  sof o rt K 6 ins W ort: „Nee, een ganzen Deel (Teil).“  Ich 
hatte namlich erzahlt, dafi der Bar die Hóhle seiner E ltern 
verlassen hatte, w eil es ihm da m it seinen beiden Brudem zu 
eng wurde. W erner erzahlt dann, wie der Bar von Holz- 
sammlem aufgespurt w ird, die sich H ilfe  aus dem Dorf holen, 
um den B&ren zu fangen. Da kommt K 12 dazwischen: „und 
die haben ihn gefangen m it die Hunde.“  K  18 redet dazwischen, 
meine Erzahlung und Darstellung nachahmend: „Da, was is t 
das? Ein Bar! 0 , ein Bar.“  K 8  erganzt die Ausrustung der 
Jagdgesellschaft: „M it Scheetgewehr.“  K21 , ein Neuhinzu- 
gekommener: „M it Spiefie." K 14: „M it Saabel.“  Dann lasse 
ich K 12 weitererzahlen. K 8  erganzt noch: „Da sind sie run 
den Kreis rumgegangen.“  Ich hatte erzahlt, dafi die Jager 
die Baren im Kreis umstellten.

K 9 erz&hlt mir, wahrend K 12 spricht: „E in  Bar kommt
10*
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auch nach dem Zirkus und ein Elefant.“  (Ein Zirkus is t am 
Nachmittag nach Schl. gekommen, und da hat er die Tiere 
gesehen.) K  11: „M ein Bruder hat heute (er meint neulich) 
einen Zirkus gesehen, der hat 20 Pferde gehabt." K 20: „Ja, 
ein grofier Zirkus war das.“

K 12 erzahlt weiter, dafi der Bar ins Dorf lebendig gebracht 
w ird, dort in  einem S tall U nterkunft findet. K 8: „Da kommt 
ein Zigeuner“  (der den Baren kaufen wollte). K 21: „500 Mark 
haben sie dafur gekriegt.“  K 17: „F if Mann waren dat (die Dorf- 
bewohner), dunn kriegt jeder hunnert Mark.“

K 7, der sich zum Weitererzahlen drangte, erzahlt nun, wie 
der Bar vom Zigeuner zu a llerle i Kunststucken abgerichtet 
w ird  und dann m it ihm und anderen Tieren (Affen, Hunden) 
von O rt zu O rt zieht. Der Affe konnte die Mutze abnehmen. 
K 8: „Drunn makt he eine feine Verbeugung" (wenn ihnen Geld 
zugeworfen war).

Eines Nachts riick t der Bar aus, kommt wieder in  seinen 
W ald zuruck.

K 17 erzahlt, wie er nun Yerwandte trifft, seine Schicksale 
erzahlt, den Baren das Tanzen beibringt, von ihnen zum Kónig 
gemaclit w ird, S treitigkeiten sclilichtet, aber dadurch sich Feinde 
e rw irbt und eines Tages von den Gegnern nach heftiger Aus- 
einandersetzung getótet w ird. Ein recht breitgesprochenes Bar 
veranlafit K 15 zu dem Ausruf: „Bar, Bar, Bar, Bar, Bar."

A is K 17 beginnt: „E r is t weggelaufen", sagt K  3: „Dafi er 
weggelaufen is t, das hat K 7 schon erzahlt." Da K 12 die 
Schlufierzahlung zu lange dauert, kommt er vor und w ill sie 
selbst zu Ende erzahlen.

Bemerkung. Die Erzahlung veranlafite an manchen Stellen, 
dafi sich die Jungen gruppen weise noch Erlebnisse m itte ilten, 
wahrend ih r Kamerad weitererzahlte. So hatten K 20, K 2 und 
K 4 mehrfach sich etwas erzahlt. Hinzu kam auch K 11 
und K 18, die aber auch wieder sich m it K 6  und K 17 
etwas erzahlten. K 1 verhielt sich ganz gegen seine Natur 
sehr zuruckhaltend. K 8 war eigentlich ganz Olu-, wahrend 
K 9 m it dem hinter ihm sitzenden K 21 oder dem Vordermann 
K 13 sprach.

Es fehlen K 19 und K 10.
Ein recht anschauliches B ild  von der gemeinsamen A rbeit 

der Klasse en tw irft uns auch Ln 2, wobei fre ilich  weniger der
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W ert des Ergebnisses ais die A rt von Interesse ist, wie die 
Klasse sich betatigt. Ln 2 schreibt uber eine Rechenstunde in  
K I 2 folgendes: „So, je tz t haben w ir Rechnen! Kaum is t 
dieses ausgerufen, ais sich schon gleich Stimmen hóren lassen 
m it dem U rte il, dafi nun etwas Feines karne. W er w ird  nun 
munter? Meine liebe M 20. Ans ihrem Schlummer, es mag 
auch Traumen sein, is t sie nun erwacht und sagt gleich, was 
sie lieber móchte — mundliches oder schriftliches Rechnen —, 
namlich Rechnen im Kopf. (Sie schreibt ja  so langsam und 
kann nie die Reihen der Zahlen von der Wandtafel abschreiben. 
Es dauert wenigstens unendlich lange, bis sie die betreffenden 
Zahlen gefunden hat. Dann is t die Klasse meistens schon m it 
der ganzen Aufgabe fe rtig !) Aufierdem kommen noch manche 
andere aus ihrer sonst ,stillen Zuruckgezogenheit' heraus, wie 
M38, M 13, M 3; dagegen tauchen sonstige Kapazitaten im 
Lesen ,bescheiden' in  der Allgem einheit unter, w ie M21, M 9 
und M 10. Es herrscht also eine ,ausgleichende Gerechtigkeit', 
und manches L ichtle in  darf leuchten!

Nun w ird  gerechnet Naturlich wollen zuerst alle Kinder 
gleichzeitig die Lósung sagen, denn ich habe ja  keinen be- 
stimmten Namen genannt. Diese Hochflut mufi eingedfimmt 
werden! Ich fordere einzelne Kinder auf. Der E ifer is t natur
lich  grofi, und einigen Lebhaften fa llt es doch schwer, abzu- 
warten, und schon is t ,das W ort der L ipp’ entflohen'! Das is t 
fu r mich insofern firgerlich, ais ich dann den Schwachen die 
Gelegenheit genommen sehe, sich zu beteiligen, denn nichts 
is t beąuemer, ais wenn andere m it der fertigen Lósung vor- 
greifen. Andererseits freue ich mich uber den E ifer und denke, 
es is t ja  auch sehr schwer s till zu sein, wenn man etwas Rich- 
tiges weifi in diesem Falle. Die Klasse is t mein Echo und 
empórt sich auch uber die Vorsagerin.

Is t die Reihe an M 6, so b itte t sie sich gem eine recht 
schwere Aufgabe aus. Gelegentlich betont sie vo ll Stolz, dafi 
sie bei ihrem Yater noch vie l schwerere Aufgaben rechne. Na
tu rlich  meldet sie sich stets zuerst in  allen Stunden. M 37, 
M 4 und M 7 nehmen auch sehr e ifrig  an allem te il. M 16 
rechnet im Schriftlichen gut, e ifrig  und schnell.

Sehr gem mógen die Kinder wettrechnen zu zweien. Daran 
freut sich M 16 immer besonders. Die Klasse rechnet diese 
Aufgaben m it, darf aber nur dann etwas sagen, wenn etwas
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falsch gerechnet ist. Selbstverstandlich rufen Ubereifrige gem 
die Lósung vorher aus, bevor die Beteiligten fertig  sind. Dann 
durfen die beiden noch einmal rechnen und bekommen dann 
eigens eine langere Kettenaufgabe. Ach, wie argert das manch- 
mal die anderen! (M20 mag das durchaus nicht!)

Bei Kettenaufgaben und uberhaupt dem mundlichen Rechnen 
is t die Beteiligung reger ais beim Tafelrechnen, w eil die ganze 
Klasse leichter mitgerissen w ird. Aufierdem sind das ja  sehr 
leichte Aufgaben. Manclunal ertónt auch der H ilfe ru f: ,N icht 
so schnell!' (Siehe M 20 und M29, die nicht so sicher sind.)

Beim Tafelrechnen hat M 20, wie gesagt, ihre technischen 
Schwierigkeiten zu uberwinden und bekommt vie l weniger 
getan ais die anderen, wenn die Auflósungen allerdings auch 
rich tig  sind. Die Tafel is t fu r die ,Schwachen‘ eine gute 
Schanze, h inter welcher sie sich ruhig-abwartend verhalten, 
bis die Ermunterung von meiner Seite erfolgt. W er schneller 
und sicherer rechnet, darf sich Aufgaben aussuchen oder aus- 
denken."

Aus diesem Berichte geht recht deutlich hervor, wie w ertvoll 
ein gesunder W ettstre it fu r die Gemeinschaftsbetatigung ist. 
Die Kinder freuen sich, wenn es Wettrechnen gibt, und es is t 
sicher, dafi M 6 ais Fuhrerin anspomend und wertsteigernd 
w irk t. Besonders grofi is t die Freude, wenn solche Aufgaben 
gestellt werden, an denen die Klasse ais Ganzes m itarbeiten 
kann (Kettenaufgaben). Dann w ird „die ganze Klasse leichter 
mitgerissen". Die Kinder verlangen eben nach gemeinsamer 
Betatigung, zu der jeder sein bestes Kónnen beitragen kann.

Dafi sich in solcher Gemeinschaftsbetatigung der Geist der 
Klasse spiegelt, geht recht deutlich aus der Skizzierung einer 
Unterrichtsstunde hervor, die uns Ln 4 gibt. W ir kennen K I 4 
ais eine noch ziemlich stumpfe Klasse. die aus verstandlichem 
Grunde noch nicht zur beseelten Gemeinschaft entw ickelt ist. 
A is solche erscheint sie uns nun auch in dieser Skizze. Ln 4 
schreibt:

Verlauf einer Unterrichtsstunde.
Es fehlen K 6, M 7, M 16, K 20, K 23, K 30, M 32, K 36, K 38. 

Gewahlt wurde eine aufierordentliche Stunde.
Yersuch, ob auch in  diesem A lte r Kinder schon durch Musik 

in  eine gewunschte Stimmung versetzt werden kOnnen. Etwas 
Besonderes war schon, dafi w ir zu diesem Zwecke in  die
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Zeichen (Musik)klasse gehen mufiten. (Erste Stunde am Morgen.) 
Die Kinder fragten, ob sie B le istifte  mitnehmen sollten und 
waren erstaunt, dafi nichts notig ware. Am Tage vorher hatten 
w ir den Yorfruhlung in  den Anlagen an Baumen und Buschen 
beobachtet, und sie hatten B ilder davon angefangen und Er- 
laubnis, sie am andem Tage fertigzumachen; daran dachten 
sie. Durch Vorstellung, dafi es doch unnotig und wenig schon 
ware, gelang es, den sonst ublichen Sturm auf die Hocker aus- 
zuschalten, und erwartungsvoll safien sie da, nachdem auch die 
letzten, die sich ausgestellte B ilder besahen, von ihren Ka- 
meraden zum Aufmerken gebracht waren. Fragen, was denn 
der lustige Fruhlingsw ind m it den Buschen und Baumen tfite, 
oder ahnliches.

Verschiedene: Sie rauschen.
Zwischenruf: E r peitscht sie.

Ich: Beim Fruhlingsw ind is t o ft schón blauer Himmel.
K  4: Ja, und dann kommen Schafchen, das ist bei Sophie Rein- 

heimer.
Ich: N icht nur der Fruhlingswind peitscht die Baume, wer 

noch?
K  4: Sturm, der is t nicht sanft, sein w ilder Bruder (auch 

S. Reinh.).
K  4: Da sind bei uns viele Baume runtergefallen, da war aber 

schon der Borkenkafer drin.
K  5: Bei uns is t auch ein grofier Baum umgefallen.
K  22: Bei uns auch.

Ich: Was fu r ein Baum? (W ufite K22 nicht.) Welche fallen 
le icht um?

K  3: B irke, die is t so schmal.
M 33: Von der B irke ste lit in  S. Reinh. auch.
K 26: Bei uns is t so’n (Armbewegung) dicker Stein umgefallen.

Ich: Stein? ja, am G itter, ach so, Steinpfosten.
M 15: Am Bahnhof Ziegel abgefallen.
K 17: Bei uns ein Baum.
M 13 und M 14 sprechen flustemd fu r sich. Ich: „P afit das auch 

her?“ Antw ort: Kopfscliutteln. Ich: „W ovon war es 
denn?“

M 13: Vom Bahnhof.
Ich (zuruckgreifend): Ich glaube gar nicht, dafi B irken so 

le icht umfallen, warum nicht?
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K 9: Daraus kann man Fum ier machen, ganz dunn und weifi. 
K 4: Und Mobel.

Ich: Nachher is t’s aber leuchtend gelb wie die Sonne. (Ich 
hob m it Absicht das leuchtende Gelb der Sonne hervor, 
w eil ich es fu r kommende Stunden notig habe.)

M35: Ich habe ’n B ild, da is t auch ’n Baum umgefallen.
K  8: Die B irke is t harter, b richt nicht leicht.

Ich versuchte, das W ort biegsam herauszubekommen, 
und sagte: „Beim Sturm stemmen und bucken sich die 
Menschen.“ Einige Kinder meinten, kleine dunne pustet 
der W ind gerade um.

K 8: In  W yk mich auch.
M32: „D ie Menschen beugen sich." Ich: „Biegen. W ie sind 

sie denn?" Die Kinder kamen nicht darauf, ich gab 
ihnen das W ort.

Nun w ill ich euch mai vorspielen, und ih r sagt m ir 
nachher, was fu r W ind es war, und was er m it den 
W ellen tu t. (Schumann: In  der Nacht.)

K  26: Das war kein W ind.
K 3: Ne, Sturm.
K 4: Ja, und dunkel und heli.

Ich : Welches war denn dasWasser?
K 4: Wenn’s so ganz heli war — wie Wellen.

(Danach Erzahlung: S tillung des Sturmes.)
K 4, K29, K 25 u. a.: Das kennen w ir schon, haben w ir in 

Klasse 8 schon gehabt.
Ich : W ollen w ir nun ein Lied singen?

M 19 schlagt vor: W e ifit du w ieviel Stemlein stehen.
Ich: Noch eins?

K  4: W er hat die schOnsten Schafchen.
Lieblingslied der Kleinen, bei dem stets alle dabei sind, 

d. h. m it Liebe dabei sind.
K 25 schlug vor: O, du frOhliche. — Es klingelte.

Die Kinder gingen ziemlich leise fort, einige besahen noch 
andachtig die ausgestellten Bilder.

Tm ganzen zeigt sich die Klasse ziemlich stumpf, wenn auch 
eine gewisse Empfanglichkeit fur musikalische Stimmungen 
vorzuliegen scheint („die Kinder gingen leise fo rt“ ). Nur wenige 
Kinder beteiligen sich und bestreiten den Fortgang der Ent-
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wicklung. K  i  zeigt sich ais geistiger Fuhrer, wahrend M 32, 
die doch die Fuhrerin der Klasse ist, sich kaum beteiligt.

Recht interessant und fu r den Geist der Klasse bezeichnend 
is t auch der Bericht, den L n6  iiber den Yerlauf einer Unter
richtsstunde gibt. Die Klasse zeigt die lebhafteste Gesamt- 
beteiligung. Die Kinder rufen durcheinander. Einige sind im  
E ifer auf die Bankę geklettert („n ich t aus Ungezogenheit, 
sondem aus Lebhaftigkeit"). Und es w ird  recht deutlich, wie 
die Kinder sich gegenseitig anregen und den W ert der Gesamt- 
leistung dadurch steigern. Eins g re ift den Gedanken des andern 
auf und spinnt ihn weiter. So lesen w ir in  dem Bericht von 
Lu 6 z. B. folgende Stelle (es w ird  von der Katze gesprochen): 
K  7: „D ie Katze hat Phosphor in den Haaren, abends schimmert 
es immer so, und wenn man sie streichelt, s p riilit sie Funken." 
M22: „D ie Katze spinnt auch." Frage: Was he ifit das? M17: 
„D ie Katze schnurrt so." K12: „D ie Katze is t ein Kusin vom 
Tiger." M26: „D ie Katze kann im Dunkeln sehen. Sie hat 
Ballen unter den Fufien." K 7 : „Wenn die Katzen erst geboren 
sind, haben sie noch gar keine Augen"; M20: „und auch kein 
F e li"; K I :  „dann sind sie noch ganz nafi". M 21: „D ie Katzen 
konnen gut horen." M 23: „W enn die Katze Jungę kriegt, geht 
sie hin, wo es weich is t" usw.

Indem K 7  davon spricht, dafi die Katze, wenn man sie 
streichelt, Funken spruht, w ird  M 22 auf den Gedanken gebracht, 
dafi die Katze. wenn man sie streichelt, behaglich spinnt, d. h. 
schnurrt. K 12 ste llt sich dabei v ie lle icht ein Knurren vor, das 
ihn moglicherweise an ein Erlebnis in  der Zirkustierscliau er- 
innert, wo er einen knurrenden Tiger sah. In  M 26 w ird  durch 
K 7, der von dem Funkenspruhen im Dunkeln spricht, der 
Gedanke hervorgelockt: „D ie Katze kann im  Dunkeln sehen." 
Und dam it verbindet sich die Yorstellung vom lautlosen 
Schleiclien in der Dunkelheit, das durch die Ballen unter den 
Fufien ermóglicht w ird. Dieser Gedanke vom Sehen der Katzen 
erweckt in K 7 den Gedanken an die jungen Katzen, die noch 
nicht sehen konnen, den M 20, K I  und dann M 23 weiter 
spinnen, w a h re n d  M 21 vom Gesicht auf das Gehór der Katze 
gebracht w ird. So lockt ein Gedanke den anderen hervor, bis 
schliefilich durch gemeinsame A rbeit ein yolles, umfassendes 
B ild  von der Katze geschaffen ist.

Dafi Kinder, die durch ihre Yeranlagung, z. B. streitsuchtiges



G e m e in sch a ftsb e tfttig n n g

Wesen, das Gemeinschaftsleben gefahrden, auch die Gemein- 
schaftsbetatigung hem men, geht recht anschaulich aus der 
Skizzierung des allgemeinen Yerhaltens der Kinder wahrend 
einer Unterrichtsstunde durch Ln8  herror. Sie schreibt:

„Vor der Klasse hangt ein B ild  vom Uhu und der Schleiereule.
Ich sage vorlaufig nichts, sondern lasse die Kinder Beob- 

achtimgen anstellen. Kind 14 meldet sich zuerst zum W ort, 
und sofort sind fast alle Finger da; nur 1, 2, 33, 32, 20 halten 
sich noch zuruck. — Ich frage — nun springen 10, 19, 30, 25, 
je tz t sogar 13 auf und melden sich sehr energisch, w eil sie noch 
nicht dran waren. 30 ru ft uber die Klasse vor Ungeduld. Ich 
verbiete es ih r, sie macht ein finsteres Gesicht. 25 und 12 
steli en Vermutungen auf. Da sie falsch sind, fa llt 19 ihnen 
ins W ort und berichtigt. Jetzt zieht 30 ihren Finger beleidigt 
zuruck, w eil sie n icht genug gefragt w ird. A llm ahlich melden 
sich auch die passiven Kinder, zuerst 20. K ind 8 schleicht 
heran, um etwas scharfer sehen zu kónnen. Sie geht leise zu
ruck und fragt, 19 antwortet, auch 25 w ill etwas wissen. 12 
und 30, die sich wieder besonnen haben, melden sich jetzt, sie 
wolleu vom Aberglauben erzahlen, auch 28 weifi a llerle i Ge- 
hbrtes zu berichten, und 10 hat Beobachtungen gemacht, sie 
wohnt am Waldrand. — Nun is t das Thema erschópft. So- 
weit ich beurteilen kann, hat sich jede beteiligt, nur 32 nicht; 
sie is t heute gekrankt, w eil sie in der vorigen Stunde bestraft 
wurde.“

W ir erfahren hier, dafi insbesondere M 30 und M 32 die Ln 8 
an anderer Stelle ais FOhrerinnen im schlechten Sinne bezeichnet, 
auch den Erfolg der gemeinschaftlichen A rbeit gefahrden.

Im  ganzen finden w ir fu r die Gesamttatigkeit der Klasse 
im Mundlichen das bestatigt, was Ln 2 ais Ergebnis ihrer Er- 
fahrungen in  folgende W orte zusammenfaht: „D ie Klasse ais 
Ganzes re ifit die einzelnen im Mundlichen stark m it fort. 
Sowie aber jedes Kind einzeln arbeitet, is t es vielmehr von 
seiner Begabung und der daraus entstandenen Lust oder l  nlust 
abhangig. Geschieht irgendeine Anfeuerung von meiner Seite 
oder durch irgendeine SchOlerin (durch Beispiel oder Freude 
uber eine gelungene Arbeit) fuh lt sich die Klasse ais Ganzes, 
und die sonst ind ividuell getane schriftliche Leistung w ird  besser.

So hebt oder senkt die Klasse ais Gesamtheit das Niveau, wah
rend Einzelleistungen von jew eiliger Stimmung abhangig sind.
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Um nun ein noch sichereres U rte il uber den W ert des 
Ergebnisses der Gesamtbetatigung im  Verlia ltnis zur Einzel- 
betatigung zu gewinnen, wurden die Lehrer und Lehrerinnen 
der von uns untersuchten Klassen gebeten, ihre Kinder erst 
einzeln, also aufierhalb des Klassenverbandes, und dann in 
gemeinsamer A rbeit im  Klassenrerbande die kleine Aufgabe 
— Jungę, der nach der Apotheke geschickt w ird, um f iir  seine 
kranke M utter Medizin zu holen, imd auf dem Hinwege ins 
Wasser fa llt (siehe S. 12) — Ibsen zu lassen. W ie schon fu r 
K I 3, so konnen w ir mm fu r alle untersuchten Klassen feststellen, 
ob die Leistung im Klassenverband einen hoheren oder geringeren 
W ert hat ais die Einzellosungen. Zunachst K I 1.

H ier stellte L I  den Kindern einzeln — er nahm jeden 
Jungen m it ins Lehrerzimmer — die Aufgabe und notierte sich 
die Antworten. So interessant eine rollstandige Wiedergabe 
der Notierungen auch ware, so mussen w ir uns hier auf eine 
kurze Zusammenstellung der zuerst gegebenen Antworten be- 
schranken. Frage: Was hat der Jungę nun wohl gemacht?
K 1: „Dann haut seine M utter."
K  3: „Jetzt soli er flin k  hinlaufeu nach der Apotheke."
K 4: „Ich  hatte mich versteckt“
K 5: „Geht nach Haus und dann kriegt er welche."
K 7: „E r zieht sein Zeug aus und la fit es trocknen."
K 8: „Dann war ich rausgeklettert und zu meiner M utter

gegangen."
K 9: „Da hfitte meine M utter geschimpft."
K 11: „Sich trocknen lassen."
K 12: „Da krabbelt er aus dem Wasser raus und lau ft nach 

Haus."
K 13: „Da geht er zu Haus."
K 14: „E r kommt wieder raus."
K 16: „Nu is er tot."
K 17: „E r lau ft erst hin und holt das und geht dann wieder

nach Haus."
K 18: „E r geht nach Hause."
K 19: „Zu Hause gegangen."

Bei der gemeinsamen Oberlegung bleibt erst die Mehrzahl 
bei der Ansicht, der Jungę musse zuerst nach Hause gehen. 
K 3, der doch eine andere Meinung geaufiert hat, wagt je tzt 
offenbar nicht, sie zu Yertreten. E r k ipp t um und w ill je tz t
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auch, der Jungę solle zuerst nach Hause gehen. Nur K 17 
bleibt fest, auch ais ihm eingewandt w ird, auf dem Ruckwege 
falle der Jungę nun wieder ins Wasser. K 18 w ird nachdenklich 
und beginnt sich auf die Seite von K 17 zu neigen. „Nun geht 
er hin, aber er lau ft n icht und kommt so ruber" meint er im 
Sinne von K17 gegenuber dem obigen Einwande. Aber ganz 
entschieden hat er sich noch nicht. „ W eifi gar n icht“ , nam lich: 
was er getan hatte. Da springt K 1 fu r K 17 ein. Und nun 
is t auch K 20 (der bei der Einzelbefragung gefehlt hatte) uber- 
zeugt. „Dafi seine M utter Medizin kriegt, dafi sie nicht kranker 
w ird .“ Jetzt schliefit sich auch K 2  (der auch gefehlt hatte) 
dieser Ansicht an, obgleich er bei Beginn der Besprechung ebenso 
wie K 20 fu r „nach Hause gehn“ gestimmt hatte. Nun schl&gt 
sich auch K 19 auf diese Seite („zur Apotheke, dafi seine 
M utter n icht kranker w ird “ ). Jetzt is t auch K 18 entschieden 
(„Apotheke und dann nach Hause, dafi seine M utter Medizin 
kriegt“ ). Auch K 6 schliefit sich dieser Meinung an („dat sin 
Mudder nich arger krank ward. Denn b lifft se dot“ ). Zuletzt 
treten auch K 8  und K 5  dieser Meinung bei m it derselben 
M otivierung wie K6. Auch K 13 stim m t fu r „nach der Apotheke“ , 
aber m it der tórichten Motivierung „He w u lt Appelsinen 
halen", was eine Lachsalve erregt.

Man sieht: von den Einzellósungen (aufierhalb des Klassen- 
verbandes) sind unter 19 nur 2 richtige gefunden. Jetzt ver- 
anlafit der Lehrer die Gemeinschaft, mm in gemeinsamem 
Bemuhen eine Lósung zu finden — er selber halt sich naturlich 
ganz neutral und g ib t n icht zu erkennen, ffir  welche Lósung 
er selber stim m t —, also durch Gemeinschaftsbetatigung. Und 
das Ergebnis is t: Zuerst w irk t die Klasse ais Massengemeinschaft 
und auch K 3  unterliegt der Massensuggestion und schliefit 
sich der Meinung der Masse an. Dann aber w ird  der Begabteste 
(K 18) bedenklich und schwenkt langsam um zur richtigen. nur 
von K 17 vertretenen Ansicht. Jetzt folgen K I ,  K 20 und 
andere, die ais Fuhrer grofien E influfi haben. Und nun schwenkt 
die ganze Klasse um. Aber sie unterliegt je tz t nicht mehr 
der Massensuggestion, sondem sie la fit sich durch die ein- 
leuchtendere Motivierung der guten Lósung („sonst s tirb t die 
M utter") iiberzeugen.

Ganz ahnliche Verhaltnisse finden w ir in KI 3, nur m it dem 
Unterschiede, dafi die Einzellósungen etwas besser ausfallen
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ais in  K I 1. Aufierhalb des Klassenrerbandes zeigt das Ergebnis 
nur 8 richtige Losungen, im  Klassenverbande dagegen 13. 
Und wieder la fit sich die wertsteigernde E inw irkm ig der Fuhrer 
(insbesondere das Beispiel von M 21) feststellen.

E in anderes Ergebnis mussen w ir von K I 4 envarten. H ier 
finden w ir 34 falsche Einzellósungen („nach Hause gehen“) 
und nur 4 richtige („nach der Apotheke“). Und bei der A rbeit 
im  Klassenverband is t das Ergebnis noch ungiinstiger: 37 falsche 
und 1 richtige Losung. Und wie sollen w ir uns das erklaren? 
Die Lehrerin g ibt uns einen Fingerzeig, indem sie berichtet: 
„A is ich erzahlt hatte, entfuhr es M32: ,nach Hause gehen!‘ 
M 32 is t aber, w ie w ir wissen, das Durchschnittskind, das von 
der Klasse ais F iihrerin  anerkannt w ird. Die ganze Klasse 
(aufier K  18), also auch der so gut begabte K  4, unterliegt ais 
Masse der Suggestion von seiten der mafiig begabten M32. 
Das is t ein typisches Beispiel fu r den herunterdriickenden 
E in flu fi der Masse im  Verhaltnis zu den Leistungen der einzelnen. 
Zugleich beweist es uns, was w ir schon aus anderen Symp- 
tomen entnehmen konnten, dafi die Klasse noch wesentlich 
auf dem Standpunkte der Massengemeinschaft steht.

In  K I 5 sieht das B ild  wieder sehr vie l gunstiger aus: von 
den EinzellSsungen sind 24 falsch und 15 rich tig . Ln Klassen- 
verband erreicht die Klasse 25 richtige und nur 14 falsche 
LOsungen. 14 Kinder sind umgeschwenkt, davon 12 zur richtigen 
Losung.

Und nun finden w ir durchgangig in  den alteren Klassen- 
stufen diese Yerbesserung der Leistung durch die Gesamt- 
betatigung, und w ir durfen wohl zusammenfassend sagen: 
imsere Erfahrungen weisen darauf hin, dafi in  den Klassen, 
die ais beseelte Gemeinschaft arbeiten, die Gesamtleistung 
einen hóheren W ert zeigt, ais die Summę der Einzelleistungen.

Dafi dabei der Wettstreit ais wertsteigemdes Moment sehr 
stark m itw irk t, hdrten w ir schon an anderer Stelle und f in den 

es auch in  der Darstellung einer Rechenstunde in  K I 2 aus- 
gedruckt. Wo dieser gesunde W ettstre it fehlt, da fe ld t eben 
die so wertvolle Spannung zwischen Individuum  und Gemein
schaft, die ihre Lósung darin findet, dafi das Indm duum  sich 
auslebt und ausw irkt im Dienste der Gemeinschaft. L i K I 4 
feh lt einstweilen der gesunde W etteifer noch, w ie w ir auch 
aus dem Munde der Lehrerin erfuhren. Darum stehen die
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Gesamtleistungen dieser Klasse auf einer noch nicht sehr 
hohen Stufe.

Solche Gesamtbetatigung t r it t  naturlich nicht nur im Unter- 
rich t ais Denk- oder Lemergebnis zutage, sondem durchsetzt 
und krOnt das ganze Gemeinschaftsleben. Und immer finden 
w ir bestatigt, was oben gesagt wurde: je  gesiinder der 
Klassengeist ist, je  hoher die Klasse sich entw ickelt hat auf 
dem Wege zur beseelten Gemeinschaft, desto w ertvoller is t 
die Gesamtbetatigung. W ir horen von den verschiedensten 
Klassen, dafi sie ganz aus sich heraus das Klassenzimmer 
ordnen und schmucken. Das berichtet z. B. Ln3  von ihrer 
Klasse. Die Lehrerin braucht nicht bestimmte Kinder damit 
zu beauftragen, die Klasse vollbringt es aus sich selbst heraus. 
Und sie schafft sich auch die Wege selber, auf denen sie dabei 
am zweckmafiigsten vorgeht. So lioren w ir von K I 3, wie sie 
sich selbst eine bestimmte Ordnung, eine bestimmte Regel gibt, 
um ohne Schwierigkeit und Gedrange die Sachen aus dem 
Schranke holen zu konnen: „D ie Kinder haben sich von selber 
hintereinander angestellt beim Holen ihrer Sachen aus dem 
Schranke."

Sogarvon den dreizehnjahrigen Jungen in KI 9 w ird  Ahnliches 
berichtet. L 9  schreibt: „Das Klassenzimmer, der Hof werden 
von meinen Kindern unaufgefordert reingehalten. Es kommt 
n icht vor, dafi einer meiner Zóglinge z. B. Butterbrotpapier 
auf die Erde oder den Fufiboden w irft.“  Dafi hier der E influfi 
des Lehrers von grofier Bedeutung ist, leuchtet ein.

Schon ais w ir von der Gewohnheit der meisten Klassen- 
gemeinschaften sprachen, Feste zu feiem, wurde auf ihre Ge- 
samtbetatigung hingewiesen. Die Klasse ais Ganzes denkt 
sich die Form und den Verlauf der Feier aus. Sie schmuckt 
den Klassenraum, bereitet kleine Auffuhmngen oder ahnliche 
Uberraschungen vor und fuhrt sie aus, o ft ohne jede Unter- 
stutzung durch den Lehrer. So wfichst ja  auch die wunder- 
schóne Weihnachtsfeier, von der uns L n3  erzahlt, ganz selb- 
standig aus dem Geiste der Klasse heraus. Die Lehrerin geht 
nur verstehend auf die Anregungen der Klasse ein.

So bereitet — wie w ir an anderer Stelle hdrten — KI 2 
ihrer sehr armen Kameradin M 18 ganz aus sich heraus eine 
Geburtstagsfeier. Auch hier folgt die Lehrerin nur den An
regungen, die die Klasse gibt.
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Von K I 5 haben w ir gehort, dafi sie zur Feier des Weihnachts- 
festes einen Jahrmarkt veranstaltet und dazu Einladungen 
verschickt. Auch der Leiter der Anstalt wurde zur Besich- 
tigung eingeladen und kam auch zur grofien Freude der Klasse. 
Auch von Briefen, die die Klasse ais Ganzes schreiben la fit, 
w ird  uns berichtet.

Sogar die Klasse der Schwererziehbaren is t zu solcher Ge- 
samtbetatigung fahig, ohne dabei vom Lehrer unterstutzt zu 
werden. Sie bereitet z. B. gemeinsam eine Geburtstags- 
uberraschung fu r ihren Lehrer vor, uber die L 10 folgender- 
mafien berichtet: „A is  der Lehrer das Klassenzimmer betrat, 
waren alle Schuler da. E in Tuscheln ging von einem zum 
andern. K 10 sah den Lehrer geheimnisvoll an. ,Erst m utt 
w i anfangen', horte ich einen Knaben leise sagen. Ich ging 
in  gewohnter Weise nach vorn und stellte mich vor den Tischen 
hin. A lle  Knaben safien auf ihren Platzen, sahen mich an 
und schwiegen. A is ich etwas sagen wollte, stand K14 auf, 
sah uber die Klasse und sagte lau t: ,Herr N. zu seinem Ge- 
burtstage, er lebe hoch!' Die M itschuler stimmten in das 
dreifache Hoch ein. Darauf schauten alle fróh lic li uber ihren 
gelungenen Plan den Lehrer an, der zum Dank eine Geschichte 
erzahlte.41

Auch die gemeinsamen Spiele, die die Klasse — namentlich 
auf Ausflugen — ganz aus sich heraus veranstaltet, verbinden 
enger zur Gemeinschaft. W ir haben an anderer Stelle davon 
gehort, w ie K I 6 im Walde Rauber und Soldaten spielt, und 
das Behagen und die W ichtigkeit, m it der die Kinder in  ihren 
Aufsatzen davon erzahlen, deuten darauf hin, w ie w ertvoll 
ihnen solche Erlebnisse sind. In  Klassen, die noch nicht zur 
wahren Gemeinschaft entw ickelt sind, kommen solche Gesamt- 
betiitigungen nur ganz selten und dann auch noch recht 
kiim m erlich zustande. Und w ir durfen immer, wenn w ir von 
echten Gemeinschaftshandlungen einer Klasse horen, auf ein 
gesundes Yerbundenheitsbewufitsein schliefien.
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S chuler- und  K lassen typen

W enn w ir nun die Kinder der von uns untersuchten Klassen 
in bezug auf ihre Stellungnahme zur Klassengemeinschaft, oder 
was auf dasselbe hinauslauft: in bezug auf ih r Yerbundenheits- 
bewufitsein, miteinander vergleichen, da finden w ir bei gewissen 
Kindern Cbereinstimmungen in dieser Stellungnahme, die ihren 
Grund haben kónnen: 1. im Milieu, aus dem die Kinder 
stammen; 2. in  der individuellen Veranlagung der K inder; 
3. im  Gemeinschaftsleben der Klasse. Nennen w ir solche 
Gruppen der in  ihrem Yerhalten zur Klassengemeinschaft aus 
bestimmtem Grandę flbereinstimmenden Kinder Schuler-Typen, 
so kOnnen w ir reden: 1. von durch das M ilieu  bestimmten 
Schulertypen; 2. durch die individuelle Yeranlagung be
stimmten Schulertypen; 3. durch die Klassengemeinschaft be
stimmten Schulertypen. Dabei mussen w ir uns fre ilich  bewufit 
bleiben, dafi w ir dann das W ort „Typus“ nicht in streng wissen- 
schaftlichem Sinne gebrauchen, w ie ihn etwa 1Y. Stern in  
seinem Buche „D ifferentielle Psychologie1* (S. 168 ff.) festlegt. 
Stern g ibt folgende Definition: „E in  psychologischer Typus ist 
eine vorwaltende Disposition psychischer oder psycho-physisch 
neutraler A rt, die einer Gruppe von Menschen in  vergleichbarer 
Weise zukommt, ohne dafi diese Gruppe eindeutig und allseitig 
gegen andere Gruppen abgegrenzt ware.11 Im  Sinne dieser 
Definition waren nur die unter 2. genannten Gruppen eigentliche 
Typen, die unter 1. und 3. genannten dagegen uneigentliche 
Typen, w eil bei letzteren die Cbereinstimmung des ^ erhaltens 
zur Klassengemeinschaft weniger aus dauemden Dispositionen, 
d. li. Fahigkeiten (wie bei 2.) entspringt, ais vielmehr aus mehr 
fiufieren, aber chronisch wirkenden Ursachen.

W ir fragen uns je tzt also unserem Thema gema fi: Welche 
Schulertypen finden w ir in unserem Quellenmaterial vor, und



S c h ille r- u n d  K lassen typen 161

wodurch is t ih r besonderes Yerhalten zur Gemeinschaft ge- 
kennzeichnet? Es kommt uns dabei demnach nicht auf eine 
aUgemeine umfassende Typenzusammenstellimg an, sondern 
nur auf eine Charakterisierung solcher Kinder und Kinder- 
gruppen, die nach Angabe unseres Quellenmaterials aus uber- 
einstimmenden Grunden der Klassengemeinschaft gegenuber 
ein ubereinstimmendes Yerhalten zeigen. Es sollen also nur 
solche Typen genannt werden, die von uns beobachtet worden 
sind und aus den Beobachtungsergebnissen belegt werden konnen.

I. Durch das M ilieu  bestimmte Schulertypen:
a) Durch die A rt des FamiUenlebens:

1. Kinder aus geordneten,
2. Kinder aus unordentlichen Familienverhaltnissen,
3. eltemlose Kinder.

b) Durch den Yermógensstand der E ltern:
1. Kinder aus ganz armlichen Yerhaltnissen,
2. Kinder aus reichen Verhaltnissen.

c) Durch den Bildungsstand der E ltern:
1. Kinder gebildeter Eltem ,
2. K inder ungebildeter Eltem .

Zu a): Im  allgemeinen la fit sich beobachten, dafi die Kinder 
aus unordentlichen Familienverhaltnissen und die elteralosen 
Kinder, die in  trubseligen Familienverhaltnissen aufwachsen, 
ein gedrucktes, unsicheres Wesen zeigen und dazu neigen, sich 
von der Klassengemeinschaft femzuhalten. Sie werden dann 
in der Regel von der Klasse nicht beachtet. Im  Gegensatz 
dazu finden w ir bei Kindern, die aus ausgesprochen glucklichen 
Familienverhaltnissen stammen — sofern n icht besondere, 
hemmende Anlagen vorliegen — ein frisches, offenes, der 
Gemeinschaft zugewandtes Wesen, das in vielen Fallen den 
Kindern eine irgendwie fuhrende Rolle in der Klasse sichert. 
Dabei is t es in  diesem Falle verhaltnismafiig gleichgultig, ob 
die in g liicklicher Ehe lebenden Eltem  reich oder arm, gebildet 
oder ungebildet sind. Bedeutsamer ais Verm5gens- und Bildungs- 
stand der E ltem  erweist sich eben der E influfi eines gesunden, 
auf gegenseitiger Liebe gegrundeten Familienlebens.

Zu b): K inder aus sehr armlichen Yerhaltnissen, bei denen 
die Sorge um das tagliche Brot ein inniges Familienleben nicht 
gedeihen la fit, zeigen im allgemeinen ein scheues, unsicheres 
D ó r i n g ,  Psychologie der Schulklasse 11
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Wesen, das kein rechtes Selbstvertrauen aufkommen la fit und 
sie von der Klassengemeinschaft fem halt. Solche Kinder 
werden dann le icht von der Klasse nicht beachtet oder gar 
gemieden.

Kinder aus besonders reichen Verhaltnissen neigen vielfach 
— sofem nicht besondere Anlagen oder der Bildungsstand der 
E ltem  dem entgegenarbeitet — dazu, sich zu mehr oder weniger 
gewaltsamen Fuhrem der Klasse zu machen oder sich doch 
wenigstens m it Kindern aus ahnlichen Verhaltnissen zu Cliquen 
zusammenzuschliefien.

Zu c): Kinder gebildeter Eltem  haben im allgemeinen — 
sofem nicht andere Umstande (Familienleben, Verm6gensstand, 
besondere Anlagen) hemmend einwirken — vie l Aussicht, in 
der Klassengemeinschaft die Rolle naturlicher Fuhrer zu spielen, 
wahrend die Kinder ausgesprochen ungebildeter Eltem , sofem 
sie ih r ungebildetes Wesen vor der Klasse zeigen, in der 
Regel gemieden werden.

Suchen w ir nun zu den einzelnen Punkten Belege aus unserem 
Beobachtungsmaterial! W ir kOnnen dabei naturlich nicht alle 
zu den einzelnen Typ en gehOrenden Kinder nennen und charak- 
terisieren, sondern greifen nur die besonders markanten heraus.

Mustem w ir in den einzelnen Klassen die fiihrenden Kinder, 
so finden wrir  durchweg: sie stammen alle aus Familienver- 
haltnissen, die vom Lehrer entweder ausdrucklich ais gunstige 
bezeichnet, oder doch wenigstens nicht ais ungunstige charak- 
te ris ie rt werden. Und wenn w ir bedenken, dafi diese Kinder 
m it grofier W ahrscheinlichkeit ais Erwachsene auch in der 
Volksgemeinschaft eine irgendwie fuhrende Rolle spielen 
werden, so leuchtet die ungeheure Bedeutung eines gesunden 
Familienlebens fu r das Yolksganze ein.

Die zerstórenden und heminenden W irkungen ungeordneter 
Familienverhfiltnisse auf das Gemeinschaftsleben der Klasse 
konnen w ir an einer leider recht grofien Zahl von Kindern 
nachweisen.

In  K I 1 schreibt L I  z. B. von K 7: „E in  Jungę, der einem 
nicht offen ins Gesicht sehen kann. Es ist, ais hatte er immer 
etwas zu verbergen. Dann wieder scheint er lauemd abzu- 
warten oder jemandem m it M ifitrauen zu begegnen. M itunter 
steht er abseits, sieht zu oder beschfiftigt sich auf seine Weise. 
Dann aber lfiu ft er m it ihnen umher, rflckte m ir auch einmal
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aus, lie fi sich mehrmals zum Zuruckkommen auffordem und 
kam dann m it einem Armsundergesicht und der Strafe gewfirtig 
wieder. Daj} hier hdusliche Einflusse mitspielen, móchte ich 
annehmen. (Vater Pole, jahzom ig; M utter hangt der Schule 
gem etwas an; ihre Kinder, der altere Jungę schwachbeffihigt, 
haben, wenn sie von der Schule bestraft werden, nie etwas 
getan; Schuld haben die Lehrer, die ausgerechnet ihre K inder 
nicht ausstehen k5nnen.)“

In  KI 3 finden w ir K 8, K 10, K  12, K 13 und K 16, bei denen 
ausdrucklich von der Lehrerin die ungeordneten hauslichen 
Verhaltnisse ais der Grand fu r ein gewisses gemeinschafts- 
feindliches Yerlialten angegeben werden. Besonders bei K 12 
fa llt der gewaltige Sturz auf, den das Kind getan hat, seitdem 
es unter dem Einflusse seiner s ittlich  anruchigen M utter steht. 
Ihn kann auch der gute Geist der Klasse nicht ausgleichen, 
der sich bei den andem so gunstig geltend macht (siehe 1. Ab- 
schnitt).

Es is t sehr bezeichnend, dafi in  K I 5 die streitsuchtige M 16, 
die bei jeder Gelegenheit die Gemeinschaft stórt, aus einer 
Ehe stammt, die geschieden worden ist. Sie wohnt bei den 
Grofieltem, und die Lehrerin macht fu r das unsympathische 
Wesen des Kindes vor allem die hauslichen Yerhaltnisse ver- 
antwortlich.

Ganz ahnlich lieg t der Fa li bei M 23 in  dieser Klasse, uber 
dereń verstecktes, unruhiges Wesen die Lehrerin klagt. Sie 
is t ein uneheliches Kind und wohnt, w eil die M utter sich nicht 
um sie kummert, bei den Grofieltem.

In  K I 8 finden w ir auch mehrere typische Falle. So berichtet 
Ln8  z. B. uber M22, M 32 und M 13 folgendes:

„M  22 hat einen reifen Gesichtsausdruck, is t mittelbegabt, 
scheu, spricht leise, is t zuriickhaltend, au f dem Spielplałz oft 
allein. Im  Hause sind strostlose Zustande. Yater und Bruder 
mehrfach bestraft — jungę Stiefm utter — kleine Geschwister. 
G. w ird  sehr ausgenutzt, macht aber trotzdem ihre Arbeiten 
verhaltnismafiig gut, w ird  zum Lugen angehalten z. B. beim 
Fehlen, spricht aber nicht gern die Unwahrheit. Yater: Fisch- 
handler.“

„M 32, Konfirmandin, unbegabt, besonders ungeschickt in  
technisclien Fachern, im  U nterricht aufmerksam, sie tu t, was 
sie kann, sie ist scheu, Kenig mitteilsam, leicht gekrankt.

11*
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Sie hat ein trostloses Zuhause. Der Vater is t schwer nerven- 
leidend, o ft ohne Arbeit, ein erwachsener Bruder tuberkulds, 
gelahmt, eine Schwester schwach befahigt, und auch der zweite 
Bruder wie sie selbst ganz unbegabt. Dazwischen die M utter, 
eine rechtliche, arbeitsame Frau, aber durch die schweren 
Sorgen auch nerv6s. Der Vater is t Arbeiter. — Emmi hat einen 
Laufplatz, mufi auch noch im Hause arbeiten und schlfift uber ihren 
Schularbeiten begreiflicherweise oft ein. Man mufi sich wundern, 
dafi sie sich im U nterricht so zusammenrafft. Sie ist praktisch 
veranlagt und w ill Hausangestellte auf dem Lande werden."

„M 18, s till, etwas beąuem, uberrascht manchmal durch 
klare Antworten, oft m it ihren Gedanken abmesend und hat 
dann einen traurigen Blick. A u f dem Schulhof heteiligt sie 
sich selten am Spiel, kann aber auch zeitweise w ild  und un- 
artig  sein; im  Hause sind traurige Yerhaltnisse; der Yater — 
Maurer — is t wohl fle ifiig , aber die M utter kummert sich nicht 
um die W irtschaft, lieg t lange im Bett, liest, die Kinder sind 
ohne Aufsicht, verwalirlost, werden auch von einer alteren 
Schwester, die der M utter gleicht, schlecht beeinflufit. M 18 
is t dankbar, wenn man ein freundliches W ort fu r sie hat. Ih r 
hauslicher F le ifi is t gering, was entschuldbar is t."

Bei diesem Kinde lieg t es nahe, an irgendwelche seelische 
Verdrangungen zu glauben (im Sinne der Freudschen Schule). 
Darauf deuten die unm otivierte Geistesabwesenheit und der 
traurige B lick. V ie lle icht hat das Kind in seiner Familie Er- 
lebnisse gehabt, die es vor seinem Bewufitsein nicht ertragen 
konnte, und die es deshalb ins Unterbewufitsein verdrangt hat, 
von wo aus sie nun ais Hemmungen wirksam werden. Das 
Kind is t eben ein Opfer der trostlosen Familienverhaltnisse.

Ober die elternlose M 19 schreibt Ln 8: „M  19, ein zierliches 
Kind, anmutige Bewegungen, strahlende Augen, aber unruhig 
und nerv5s, rege im Antworten, k la r im Denken, in ihren 
Arbeiten fluchtig. Sie w ird  bei erwandten erzogen. Vater 
gefallen, vom Stiefrater sind Mutter und K inder schlecht be- 
handelt. Sobald die Mutter gestorben mar, sind die K inder 
heimlich aus dem Hause zu Verwandten gelaufen.

Betrachten w ir nun den Yermógensstand der Eltern, so 
kflnnen w ir an einigen typischen Fallen recht deutlich sehen, 
wie schadigend z. B. grofie A rm ut auf das Gemeinschafts- 
geffthl der Kinder w irk t.
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So schreibt Ln 2 uber M 18 aus K I 2: „M  18, Vater: Arbeiter, 
tre ib t je tz t Strafienhandel(?), Typ des eingeschuchterten Kindes 
b itterster Armut. Korperlich vemachlassigt, alle K indlichke it 
durch die Not aus dem Gesicht verschwunden. Das eine 
Auge schielt etwas. Im  B lick lieg t etwas ruhrend Hilfloses. 
Gleichmutig und s till la fit sie alles uber sich ergehen. Aus 
dieser traurigen H ulle sieht aber eine gute, unverdorbene Seele. 
W ie dankbar is t der B lick fu r jedes freundliche W ort und wie 
zart steigt ein wehes, verschuchtertes Lacheln aus der Tiefe 
eines eingeengten Herzens an die Oberflache! Stumm is t der 
Mund, er wagt nichts zu erzahlen. — H. is t nicht so unbegabt, 
wie ich dem Gesichtsausdruck nach anfangs dachte. — Kinder 
sind grausam und sehen nur, was aufien ist, so beachten sie 
dieses arme Geschópfchen nicht und wollen aus bewufitem oder 
unbewufitem Reinlichkeitsgefuhl nicht m it ih r gehen. Das 
fu h lt sie selber ebenso wie ich und b lick t mich dann dankbar 
an, wenn ich ih r Geltung verschaffe und sie naturlich extra 
vor der Klasse lobe. Es is t doch ein Wunder, dafi dieses 
Kind so nett hoflich knickst, wenn ich ih r ein H eft abgebe oder 
ih r etwas sage.“

Auch Ln8  w eifi uber den E influfi solcher Arm ut auf die 
Kinder und ih r Verhalten zur Klasse zu bericliten. Seitdem 
der Vater von K 3  krank geworden und in  bedrangte Ver- 
haltnisse geraten ist, hat sich das Wesen des Jungen geandert. 
Er is t traumerisch und passir und zeigt Zustande deutlicher 
Depression. Von seinen Kameraden zieht er sich scheu zuruck.

W ie mngekehrt ein gewisser Reichtum auf die Klassen- 
gemeinschaft w irken kann, zeigt die Cliąuenbildung in  K I 2 
und K I 5. H ier schliefien sich die Kinder der sozial und w irt- 
schaftlich Gutgestellten eng zusammen imd zeigen die Neigung, 
sich von den andern abzusondem.

Gegenuber diesen bedenklichen W irkungen des Reichtums 
zeigt das Beispiel von M 19 aus K I 6, das Ln 6 m itte ilt, wie 
solche W ohlhabenlieit sich auch im sozialen Sinne der Klassen
gemeinschaft gegenuber geltend machen kann. L n 6  schreibt: 
„Ih re  Beliebtheit in der Klasse macht sie Ofter zur F ilhrerin, 
trotzdem sie keine eigeutliche Fuhrem atur ist, sondem sich 
gem unterordnet imd anpafit. E rle ichtert w ird  ih r das alles 
durch die, besonders in  pekuniarer H insicht, gunstigen Yer- 
haltnisse, weshalb sie auch ófter ais die andem Kinder in  die
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gliickliche Lage kommt, abzugeben, seien es Naschereien oder 
auch Schulutensilien, B le is tift, Buntstifte usw. Sie g ib t aber 
immer gem, auch wenn es fu r sie selbst Yerzicht bedeutet.“  

E in typisches Beispiel fu r die schadliche W irkung ganzlicher 
Unbildung im Eltemhause bietet uns der Bericht von Ln 3 uber 
K 1 aus K I 3. Insoweit K 1 sein flegelhaftes, ungebildetes Wesen 
gegeniiber der Klasse geltend machen w ill, w ird  er von dieser 
abgelehnt und gemieden.
II. Durch Yeranlagung bestimmte Typen.

a) Korperliche Veranlagung,
b) seelische Yeranlagung.

1. Allgemeine Struktur.
2. Gefuhlsleben.
3. Phantasieleben.
4. Willensleben.
5. In te llekt.

Dabei kummern mis na tiirlich  nur solche typische Ver- 
anlagungen, die fu r das Gemeinschaftsleben von Bedeutung sind.

a) Kórperliche Yeranlagung: H ier t r it t  uns zunachst der Typ 
des kerngesunden, kraftstrołzenden Kindes entgegen. Fast alle 
Knaben und Madchen, die in  der Klasse die Rolle des mehr 
gewaltsamen Fiihrers spielen, gehflren zu ihm. In  K I 1 w ird 
er vertreten durch K 20. In  K I 2 gehflrt M 6 ihm an, von der 
die Lehrerin schreibt: „Gesund, kra ftig  und dick." In  K13ver- 
t r it t  ilm  K 2, in K I 6 unter den Knaben K 1, den Ln 6 durch 
die W orte charakterisiert: „E r is t der grfl&te und kraftigste 
Schfller der Klasse. Er is t aufierordentlich gut emahrt und 
weifi o ft m it a ll seiner K ra ft n icht wohin. E r hat ein recht 
kindliches Gemflt, einen freien, offenen B lick. Er is t Fuhrer- 
natur, w ird auch durchaus von den Kindem anerkannt, die 
sich auch gem beim Spiel von ihm leiten lassen." Auch M 15 
aus dieser Klasse gehórt hierher, von der die Lehrerin schreibt: 
„Sie is t kflrperlich kra ftig  entw ickelt und sehr gut emahrt und 
w ird ais Fflhrerin von den Kindem anerkannt."

Im  Gegensatze zu diesem Typ steht der Typ des kflrperlich 
schwdchlichen Kindes, insbesondere des verzartelten Mułłer- 
sóhnchens. K 3 aus K I 1 is t ein typischer Vertreter. L  1 schreibt 
flber ih n : „ Von seinen Kameraden halt er sich, wenn sie ordent- 
lich umhertollen und irgendetwas aushecken, fern. In  der rauhen
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Jahreszeit geht er sorgsam eingepackt, damit er sich nicht er- 
k&ltet. Aus sonstigen Beobachtungen schliefie ich, dafi die 
E ltern ein wenig zu sehr um den Jungen besorgt sind: also ein 
wenig Muttersohnchen und Musterknabe.“ Aus K I 3 ye rtritt 
z. B. K  6 diesen Typ des kOrperlich schwachen Kindes, der sehr 
haufig — wie auch K 6 — an mangelndem Selbstvertrauen 
leidet und dadurch leicht scheu und angstlich w ird  und sich 
vom Gemeinschaftsleben fernhalt. Von der Klasse werden solche 
Kinder in  der Regel n icht beachtet; die Muttersohnchen werden 
oft gehanselt.

Zu diesen schwachlichen Kindern gehort auch der Typ des 
nervosen Kindes. Uber einen typischen Yertreter — M 2 aus 
K I 2 — berichtet Ln2: „Sehr zart, kranklich; deswegen ein 
.Ta.hr zuruckgestellt gewesen. Yon selten grofier Ungeschick- 
lichkeit, die durch Verwohnung zu Hause nicht gebessert w ird, 
was jedoch verstandlich is t wegen ihrer schwachen Korper- 
konstitution. Beim Treppenhinuntergehen leidet das K ind an 
Angstzustanden und mufi sich ans Gelander klannnern, was ih r 
selber recht beschamend yorkommt. Beim Betreten des doch 
sehr niedrigen Podiums der Schulwage wollte sie weinen, so 
dafi ich ih r die Hand halten inufite, wahrend sie zitternd da- 
stand, ais ob es das Leben kostete. Diese H ilflosigke it hat 
aber bei den anderen Kindern eine riihrende Hilfsbereitschaft 
gezeitigt, und jedes h ilft ih r freundlich beim An- und Ausziehen 
des Mantels. So is t sie zum Liebling der Klasse geworden. 
A is sie neulich nach langerem Fehlen in das Klassenzimmer 
tra t, war sie im  Nu yon allen Kameradinnen umringt, die vor- 
her schon ordentlich und zum Anfang des U nterriclits bereit 
auf ihren Platzen gesessen hatten.“

H ilflosigke it erregt eben in  Klassen m it gesundem Geist 
immer M itle id und fordert zur helfenden Teilnahme heraus. 
Immerhin is t es auffallend und doch wieder yerstandlich, dafi 
M 2 von keiner Kameradin weder zur Freundin noch zur 
F iihrerin gewunscht w ird. Sie is t eben ein unbrauchbares, 
totes Glied im Gemeinschaftsleben.

Aus K I 4 gehOrt K 36 zu diesem Typ. Ln 4 schreibt iiber 
ihn: „K  36 stOrt zuweilen durch seine Unruhe den ganzen Unter- 
rich t; lasse ich ihn dann zu m ir kommen, fallen seine zucken- 
den Bewegungen auf, die andern lachen, imd er macht nun 
absichtlicli Grimassen. Neulich habe ich ihn hinausgeschickt,
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und der Klasse erzahlt, dafi der A rzt ihn untersucht habe (K 4: 
„Ja, mein Yater“ ) und der hatte gesagt, dafi er le icht krank 
werden kOnnte. Wenn sie so weiter uber ihn lachten, konnte 
er es le icht werden und sein ganzes Leben lang bleiben; dann 
wurden die Platze getauscht, und ais er reinkam (es klingelte 
gerade) waren alle emst bis auf K 1, der ging lachend, wenn 
auch nicht geradezu ihn auslachend, zu K36. Sofort meldete 
m ir K 3 : F rl. L . K 1 lacht, das geht doch n icht! Diese drei 
Tage ging es etwas besser.“

Aus K I 5 gehort M 40 hierher, von der Ln5  schreibt: „F riih - 
re if, sehr nervos, trotzdem willensstark. Fragt vie l und grund- 
lich, besonders zu Haus. Denkt anhaltend nach, so dah die 
Gesundheit le idet; schon langere Zeit dispensiert. Uber ih r 
A lte r hinaus verstandig, freundlich, h ilfsbere it; rege Phantasie; 
liest teilweise zuviel. Schwarmerisch veranlagt. Lang aufge- 
schossen. Empfindlich gegen schlechte Luft, Trubel, Larm und 
den ganzen Schulbetrieb." Ein solches Kind kann in der 
Klassengemeinschaft nicht gedeihen. Sie w ird auch von keiner 
Kameradin weder zur Freimdin noch zur Fuhrerin begehrt.

Anders ste llt sich die Klassengemeinschaft in der Regel zum 
Typ des m it Gebrechen behafteten Kindes. E r is t im  allgemeinen 
h ilflos, unbrauchbar fu r das Gemeinschaftsleben. Und doch 
findet er in  Klassen m it gesundem Geiste — wie z. B. die schon 
genannte, sehr gebrechliche M 2 in K I 2 — M itle id  und kamerad- 
schaftliche H ilfe . Zu diesem Typ gehflrt z. B. M 21 aus K I 5.

Das typisch ungeschickłe Kind, also der Typ des Tolpatsches, 
findet sich im allgemeinen nur schwer in die Klassengemein
schaft, w ird auch in der Regel von der Klasse geh&nselt. Ein 
typischer Vertreter is t K 1 aus KI 1, von dem L  1 schreibt: 
„F a llt kórperlich durch einen grofien Kopf auf, eckig, m it breitem 
Mund. Bewegungen, vor allem beim Laufen, recht ungeschickt. 
Stimme k ling t ,quarrig‘. Zeigte sich besonders zuerst recht 
tolpatschig. Glaubt er sich beobachtet, z. B. auf dem Hof, so 
s te llt er irgend etwas auf, um meine Aufmerksamkeit auf sich 
zu lenken (rennt m it steifen, le icht abgehobenen Armen und 
kurzeń Trippelschritten auf dem Hof herum, stófit irgendeinen 
Laut aus, schreit). StOfit ihn jemand, so fftngt er gleich an zu 
schreien: ,Sie tun m ir waaas!‘ F a llt ihm etwas hinunter, so 
erzahlt er m ir es, in der Hoffnung, ich wOrde es aufheben. 
,Meine Knetmasse is t runtergefallen‘ — Hol sie doch wieder
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auf! — ,Das kann ich n icht' oder ,ich kann sie n icht 
finden', ohne den Yersuch gemacht zu haben, uberhaupt nach- 
zusehen, denn sie liegt le icht erreichbar unter der Bank. Die 
Kameraden hdnseln ihn gam  gem. Zuerst reagierte er m it 
Weinen, m it dem Erfolg, dafi sie es nur noch arger machten. 
Da suchte er dann gegen die Streitmacher m it Fufistofien und 
Schlagen vorzugehen, wobei er, wenn ich die Kleinen gewahren 
liefie, unbedingt den kurzeren ziehen wurde. — ,Keiner w ill 
mich anfassen', wie o ft habe ich dies schon geh8rt! — Er sieht 
aber ein, dafi er in  der Klasse nicht der M itte lpunkt ist, um 
den sich alles dreht und fu r den alle springen, wie er es von 
zu Hause her gewohnt ist, und mein K a lli findet sich damit 
ab. Im  Laufe des Schuljahres hat sich sein Yerhalten schon 
gebessert, wenngleich das Quarrige und Yerzogene hier und da 
immer wieder zum Yorschein kommt."

b) Seelische Veranlagung :
1. Allgemeine S truktu r: W ir konnten hier im Anschlufi an 

die Sprangerschen Lebensformen unterscheiden die Typen des 
mehr okonomisch, asthetisch, theoretisch, relig ifls, sozial und 
politisch eingestellten Kindes. Nin- mussen w ir bedenken, dafi 
diese Lebensformen sich in  der Regel erst im  Reifealter heraus- 
bilden, wahrend in  den fruheren Altersstufen hóchstens schwache 
Andeutnngen davon nachweisbar sind. Auch kommt fu r uns 
in  Betracht, dafi eigentlich niu- die beiden letzten Formen 
(sozial und politisch) sich unm ittelbar auf das Gemeinschafts
leben beziehen. So durfen w ir zweifellos sagen: diejenigen 
Kinder, die ais mehr gewaltsame Ftihrer in der Klasse aner- 
kannt werden, vertreten den Typ des politisch eingestellten 
Kindes, d. h. des Kindes, das vor allem darauf bedacht ist, seine 
Personlichkeit den andern gegenuber durchzusetzen. Im  natiir- 
lichen Fuhrer finden w ir dagegen aufier der politischen auch 
die soziale, d. h. auf Liebe und H ilfeleistung den andern gegen- 
iiber gerichtete Einstellung. Und von einigen Kindern w ird eine 
ausgesprochen soziale Veranlagung berichtet, so z. B. von K 11 aus 
KI 6: „E r hat ein echt kindliches Gemfit, is t gutmutig und zeigt 
soziale Veranlagung. In  der Klasse is t er beliebt." Und von M 19 
aus derselben Klasse berichtet Ln 6: „S ie is t ein fleifiiges, w illiges 
und freundliches Kind m it ausgesprochen sozialer Veranlagung. 
In  der Klasse is t sie besonders deslialb allgemein beliebt." Zu 
diesem Typ gehoren auch K 3, K 4, K 9 und K 30 aus K I 4.



170 S c h ille r-  u n d  K lasse n typ e n

2. Gefuhlsleben: A uf diesem Gebiete zeigen sich die ver- 
schiedenen Temperamente ais bedeutsam fur das Gemein
schaftsleben.

Das cholerische Kind (schnelle und starkę Geftihlsreaktion) 
w ird  in  der Regel in  der Klasse im  guten oder schlechten 
S in n e fuhrend w irken oder durch Unbeherrschtheit die Gemein
schaft stóren. A lle Kinder, die w ir ais mehr gewaltsame Fuhrer 
kennen gelemt haben, gehoren zu diesem Typ; ebenso die 
StreitsOchtigen, wie z. B. M 16 aus K I 5. Auch die naturlichen 
Fuhrer zeigen in der Regel ein cholerisches Temperament, 
dessen Ausbriiche aber gem ildert werden durch hilfbereite Liebe 
zu den Kameraden.

Das sanguinische K ind (schnelle und schwache Gefuhls- 
reaktion) is t in  der Klasse im allgemeinen beliebt. Es ordnet 
sich in  der Regel gem unter. Durch seine leichtlebige, frSh- 
liche A rt w irk t es auf die Klasse erheitemd und belebend. Der 
Typ des Klassenkomikers gehort hierher, der in vielen Klassen 
zugleich der Klassenliebling ist. In  K I 1 is t ais Vertreter dieses 
Typs zu nennen K 9, von dem L 1 schreibt: „E in klein putziges 
Kerlchen. Er is t mein Spafimacher. Fur die Schularbeit hatte 
er lange keinen Sinn. Da wanderte er lieber in  der Klasse 
umher, kroch einmal hinters Pult, sah eines Morgens im Papier- 
korb und guckte mich m it seinen blauen Schehnenaugen an. 
Seit ich ihn zwischen zwei Kameraden setzte, riickte  er nicht 
mehr soviel aus, aber dann vertrieb er sich die Zeit, wie es 
ihm behagte, d. h. m it Kneten, Malen oder Spielen. W ollten 
w ir draufien spielen, so konnte ich K 9 erst suchen. Er kennt 
jeden W inkel des Schulhofes und -hauses. Lange konnte er so 
in  seinem Versteck sitzen, schaute dann ab und zu einmal 
heraus, ob ich ihn denn noch nicht vermisse.“

In  K I 3 gehOrt K 5 dazu, der aber zugleich die Qualitaten 
eines naturlichen Fuhrers besitzt. K 8 aus KI 4 is t Klassen
liebling und Klassenkomiker zugleich. Ln 4 schreibt: „K  8 er- 
heitert die Klasse. Kommt er vor, erwarten alle etwas Fideles 
und meist nicht umsonst. Das Gedicht: ,Ich bin der Hans- 
wurst‘ w ird  stets m it Freud e aufgenommen.“ Der Klassen- 
kasper von K I 6 is t K 9. Ln 6 schreibt uber ihn: „A is Klassen- 
kasper mufi ich wohl K 9 bezeichnen. Vor irgendeiner 
Schelmerei is t man eigentlich nie bei ihm sicher. Ich bin auch 
uberzeugt, dafi er h inter meinem Riicken der Klasse ,lange
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Nase‘ zumacht, denn die lachenden Gesichter der Kinder ver- 
raten m ir das zu oft. Wenn er es fertig  bringt, auf einem 
Ausflug zu rufen: ,eine Ratte, eine Ratte1, um die singenden 
Madchen aufzuscheuchen, so is t das ja  nichts ais eine Schelmerei. 
Bfisartig sind seine Dummheiten eigentlich nie, und w ir haben 
o ft alle miteinander, die Klasse sowohl, ais auch ich uber seine 
Schelmereien lachen mussen. Sein offenes, sympathisches Ge
sicht braucht sich nur zu Grimassen zu verziehen, auch ohne 
dah er ein W ort sagt, um die Klasse zu erheitem. Er is t aber 
in  dieser H insicht auch dauemd in Bewegung und mufi des
halb hin und wieder streng angefafit werden, wenn er f iir  den 
U nterricht n icht gar zu storend sein soli.

In  K I 7 is t K  22 der Klassenwitzbold. L  7 schreibt iiber ihn: 
„E r is t ein kleiner Kerl, u lkig  und w itzig, phantasiebegabt, 
aber windbeutelig, flunkert auch mai und erdichtet Ausreden, 
wenn er bei einer W indbeutelei ertappt w ird."

tTber M 12, den Spafimacher in  K I 8, schreibt Ln8 : „Der 
Spafimacher in  der Klasse, lacht gern, schwatzt gem, immer 
zu Dummłieiten aufgelegt, w eint le icht, tiefe treulierzige Stimme, 
etwas bequem, tro tzt zuweilen, aber nicht lange, fa fit ziemlich 
schwer, aber fragt so lange, bis sie es versteht auf Aus- 
flugen zutraulich — sehr beliebt in der Klasse.

Das phlegmatische K ind (langsame und schwache Gefuhls- 
reaktion) bedeutet im  allgemeinen f iir  das Gemeinschaftsleben 
der Klasse nur sein- wenig und w ird  deshalb in  der Regel 
n icht beachtet. Ln 5 berichtet dariiber, dafi sich in  ih re r Klasse 
die typisch phlegmatischen Kinder zu einer Gruppe (Gruppe 4) 
zusammengefunden haben (M 37, M 17, M 6), und in  jeder Klasse 
w ird  von faulen und gleichgultigen Kindern erzahlt, die sich 
durch nichts aus ihrer tragen Ruhe bringen lassen. In  K I 3 
gehórt z. B. K 16 hierher, der in  der Klasse nur wenig beliebt 
is t und auch wenig beachtet w ird. W ir haben auch davon ge- 
h firt, w ie ihn die Klasse selber zu grOfierem Fleifie erzieht.

Das melanchoUśche K ind (langsame und starkę Gefuhls- 
reaktion) kann sich nur schwer in  die Klassengemeinschaft 
finden. Es is t durch Veranlagung mehr auf Einsamkeit gestellt. 
Die Kameraden werden im allgemeinen durch seine schwer- 
b liitige, komplizierte A rt von ihm femgehalten. Es gehflrt zu 
den Kindera, die sich schwer durchschauen lassen.

Y ielle icht gehOrt M 13 aus K I 8 hierher. Auch K 12 aus K I 6
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is t n icht nur Phlegmatiker, sondem zugleich Melancholiker. 
Darauf deutet z. B. seine Antw ort auf die Frage: Welche A rt 
Bticher liest du am liebsten und warum?: „Das Religionsbuch, 
weil da solche łraurige Geschichten d rin  stehen.u W ie kom- 
phziert er veranlagt ist, geht aus folgenden Worten der Lehrerin 
hervor: „Ganz besonders aufgefallen durch H ilfsbereitschaft ist 
m ir immer K 12, dessen problematisches Wesen m ir zu immer 
neuem Kopfzerbrechen Anlafi gibt. Sein dauemdes Streiten 
m it den M itschulern steht im  Gegensatz zu seiner H ilfsbereit
schaft. Ich glaube aber, dafi ich den grofiten T e il seines 
Streitens in einer A rt Abwehr gegen die Klasse suchen muli. 
A uf ihn hat die Klassengemeinschaft ungiinstig gew irkt und 
ais M itte l gegen das Hanseln hat er sicher zu PufFen, Schlagen 
und Streiten gegriffen, so dafi heute schwer die Grenze zu 
ziehen is t zwischen Ungezogenheit und Abwehr. Er g ibt m ir 
immer wieder Ratsel auf. E r is t wenig gewohnt, sich zu- 
sammenzunehmen. Oft, wenn der U nterricht morgens beginnen 
sollte, mufite ich ihn ermahnen: ,Nimm die Mappe vom Rucken.‘ 
Dann hatte er ,ganz in  Gedanken1 vergessen, die Mappe an 
ihren Platz zu legen. Er zeigt eine auffallende Vorliebe ft ir  
Geschichten m it traurigem Inhalt. Es macht m ir iiberhaupt 
den Eindruck, ais wenn er zur Schwermut neigt. Er halt sich 
o ft ganz fu r sich, auch auf Ausflugen geht er gem eigene Wege. 
Seine Energielosigkeit spricht sich in  Gang und Haltung aus. 
Meistens beide Hande in den Taschen, tragt er den Kopf 
zwischen den Schultem und hat einen runden Riicken und 
schlechte Haltung. Trotzdem ich ihn 4 Jahre in der Klasse 
habe, bin ich m ir uber ihn am wenigsten klar, ich glaube auch, 
dafi ich seiner problematischen Natur am wenigsten gerecht 
geworden bin.“ V ie lle icht gehort auch die sehr komplizierte 
M 86 aus K I 5 zu diesem Typ und auch K 13 aus KI 6, den w ir 
kennen lemen werden, wenn w ir vom Typ der genialen 
Kinder reden.

3. Phantasieleben: Die typisch auf Phantasie gestellten Kinder, 
in  denen in der Regel die asthetische Lebensform angelegt ist, 
stimmen in ihrem Verhalten gegenuber der Klassengemeinschaft 
im allgemeinen darin uberein, dafi sie mehr individualistisch 
gerichtet sind und von sich aus die Gemeinschaft nicht suchen, 
ohne sie doch zu fliehen. Da sie m it H ilfe  ihrer Phantasie 
sich in  andere le icht einfiihlen und sie verstehen kfinnen, sind
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sie in  der Regel in  der Klasse beliebt. Die Klassenkotniker, 
die echt humoristisch reranlagt sind, gehoren auch hierher. 
Denn der Humor w ird  letzten Endes immer von der Phantasie 
gespeist. Der phantasievolle Sanguiniker is t der beliebteste 
Klassenkamerad. Aber auch der zum Fuhrer berafene, mehr 
cholerisch veranlagte K raft- und Willensmensch kann sich nicht 
ohne ein gewisses Mafi schopferischer Phantasie behaupten. 
Man w ird  L  7 recht geben mussen, wenn er auf Grund seiner 
Beobachtungen schreibt: „Der Fuhrer kennzeichnet sich durch 
ein starkes Selbstbewufitsein, durch Yertrauen in seine eigene 
K raft und Fahigkeit. Sie geben ihm den Mut, sich an die 
Spitze zu stellen und die Fuhrung zu ubemehmen. Tatkraft 
und Energie, M ut und Entschlossenheit, kurz, ein starker W ille  
gewinnt ihm das Yertrauen derer, die ihm folgen sollen. Dem 
W ollen aber mufi sich ein Konnen zugesellen. Eine gewisse 
Selbstandigkeit im  Denken mufi ihn befahigen, von der Norm 
abzuweichen und eigene Wege zu gehen, eine schópferische 
Phantasie ihn in  den Stand setzen, neue Ziele zu erkennen 
und aufzuzeigen, Scharfblick ihn eine Sachlage schnell iiber- 
blicken lassen."

Auch die ais sozial gekennzeichneten Kinder zeigen Phantasie, 
die bei ihnen vorzugsweise ais einfuhlende Phantasie wirksam 
w ird  und die Yoraussetzung f iir  das Yerstehen anderer ist.

Besonders auffallend t r it t  die Phantasieveranlagung (schópfe
rische Phantasie) und zugleich die mehr indm dualistische E in- 
stellung bei den kunstlerisch veranlagten Kindern hervor, die 
w ir ais mehr einseitig talentiert oder ais mehr vielseitig genial 
unterscheiden. Sie werden von ihren besonderen, individuellen 
Interessen yielfach so beherrscht, dafi sie fu r das Gemeinschafts
leben der Klasse nur wenig Teilnahme ubrig behalten.

M it ihnen darf der Typ des Traumers n icht verwechselt 
werden, unter den w ir in  der Regel einen Menschen m it einer 
zugellos schweifenden Phantasie yerstehen. Solche Traumer 
halten sich meist abseits von der Klasse und werden von ih r 
nur wenig beachtet. Zu ihnen gehort in  K I 1 z. B. K  8, von 
dem L 1 schreibt: „Zuerst ein stille r, verschlossener Knabe, 
machte den Eindruck, ais ware er uber sein A lte r hinaus ver- 
standig. Zuerst scldofi er sich bei manchen Tatigkeiten, wenn 
ihm die Sache n icht mehr behagte, aus. E r konnte sich gar 
n icht an die Schule gewohnen: ,Hans Traumer.' Nach und
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nach taute er auf. E r is t zwar noch s till, aber wenn es ans 
Lesen geht, so mufi ich seinen Arbeitsdrang zuruckdrangen. 
E r kann es scheinbar nicht yerstehen, dafi andere auch geme 
noch etwas tun móchten." Ausgezeichnet charakterisiert L  1 
einen andern Traumer, K 16, in  seiner Klasse m it den folgenden 
Worten: „Was soli ich nur von d ir halten? Schaust mich m it 
deinen Blauaugen so freundlich an, aber dein Innenleben schlaft 
noch recht tie f. Dann aber bricht es plótzlich hervor wie die 
Sonne durch dichte Wolkenmassen, die Sprechorgane konnen 
kaum allem Ausdruck geben. Das kleinste Ding kann deiner 
Phantasie Stoff zu den ungeheuerlichsten Schopfungen geben. 
Was aber in  der Schule sich um dich herum ereignet, hat 
selten Eingang zu d ir gefunden. Nahmst du in  erster Zeit den 
G riffe l in  die Hand, um zu malen, so entstand ein Gekritzel, 
das d ir irgend ein Ding war, ein paar Striche mehr, und du 
gabst ihm einen anderen Namen. Dann nahmst du einen Farb- 
s tift, und im Nu is t deine Tafel blau, rot, griin oder in  sonst 
einer Farbę. Jetzt interessieren dich meist Automobile, und 
ich mufi dich erst besonders aufmerksam machen und auffordem, 
einmal das zu zeichnen, was deine Kameraden zeichnen. Selten 
is t deine Aufmerksamkeit bei einer Geschichte, plótzlich unter- 
brichst du mich und hast m ir irgendein Ereignis m itzuteilen, 
das d ir yie lle icht durch ein W ort wieder lebendig wurde, oder 
mich auf irgend etwas aufmerksam zu machen, was sich auf 
der Strafie zutragt. Grofie Freude machte es d ir eine Zeitlang, 
m ir zu sagen: ,Du hest dor n Lock! ApriT und w ir waren im 
August. — Dann wieder sitzt du da, den Kopf le icht geneigt, 
schaust in die Ferne oder deine Augen starren ins Leere — 
h ie ltst du Innenschau? — und urplotzlich schnelltest du den 
Kopf in die Hohe und die Gegenwart hat dich wieder. Seit 
ich m it der M utter Rucksprache nahm, hat sie vie l m it dem 
Jungen geubt, und er kann je tz t recht gut lesen und schreiben. 
Aber sonst zeigt er wenig Anteilnahme und geht seine 
eignen Wege."

Von K7 in K I7 schreibtLT: „E r is t ein Traumer, hateigenartige 
E infalle, benimmt sich m itunter wie einer, der seine ,Funf‘ nicht 
beisammen hat.“  In  KI 8 ye rtritt M 20 diesen Typ des einzel- 
gangerischen Traumers. Ln 8 schreibt uber sie: „Sie is t in  keiner 
Weise zu ergrunden, s itzt vertraum t da, meldet sich nicht, be
weist aber, wenn sie antworten mufi, dafi sie bei der Sache
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war. Lacht, wenn man sie aufruft und macht dann einen bldden 
Eindruck. Sie tu t gleichgultig oder abweisend, wenn man ih r 
naher zu kommen versucht, kommt aber — fre ilich  in  seltenen 
Fallen — mai wieder von selbst und erzahlt von ihrem Yater, 
der auf der Wanderschaft v ie l gesehen hat, hat also Interesse. 
Sie schliefit sich schwer an und bete ilig t sich nie am Spiel."

Zu den m it schopferischer Phantasie begabten, ialentierten 
Kindem gehort z. B. K  5 aus K I 3, der durch die reizende Ge- 
schichte m it dem Weihnachtsmann gekennzeichnet ist. E r ist 
beliebt und is t natiirlicher Fuhrer. Bei ihm t r it t  also das 
individualistische Moment zuruck. Anders is t das bei M 16 in 
KI 6, uber die Ln 6 folgendes schreibt: „Im  Gegensatz zu M 15 
is t sie am wenigsten mathematisch begabt. Dagegen hat sie 
eine reiche freischopferische Phantasie, die sich in  Nieder- 
schriften zeigt. H ie r zeigt sie o ft auch eine feine lyrische 
Veranlagung, wie sie uberhaupt v ie l Sinn fu r Poesie zeigt. 
Sie liest sehr hubsch, m it sinngemafier Betonung und le rn t 
auch Gedichte sehr le icht auswendig. Weihnachten hat sie 
in  einem Marclienspiel die lange Rolle des Schneewittcliens 
sehr hubsch auswendig gelernt und m it gutem Talent darge- 
stellt. Technisch is t sie n icht gut begabt. Zeichnen und Hand- 
arbeit w ird  ih r schwer. Auch die S chrift konnte besser sein. 
Fur Singen dagegen hat sie ein gutes Talent, eine niedliche 
Stimme und sehr gutes Gehor. Irgendwelche Fuhrergeliiste 
verrat sie nicht. Sie ordnet sich im  Gegenteil unter und is t 
vertr&glich m it den M itschiilerinnen." Yon M 21 aus K I 6 be
richtet Ln 6: „A is  sie auf die Tafel die N iedersclirift, ,vom 
F riih ling1 schrieb, wurde es ein sehr liubsches Gedicht, womit 
sie alle K inder und auch mich uberraschte. Der S til war 
hubsch, der Ausdruck poetisch. Um dieses Gedicht festzuhalten, 
lie fi ich am nachsten Tage die K inder die Geschichte vom 
F riih ling  ins Buch schreiben. Da sagte ich zu M 21, nun 
schreibe mai wieder das hubsche Gedicht. Sie safi lange da 
m it griibelnder S tim . bis sie schliefilich sagte: Fraulein, lieute 
geht das nicht, und so vie l Muhe sie sich auch gab, so gelang 
ih r diesmal kein Reirn, sie mufite wieder wie die andem 
Kinder in  Prosa schreiben."

Ln 6 g ib t uns auch die Charakteristik eines Kindes, das man 
vie lle icht zum Typ des genialen Kindes rechnen darf. Der 
Knabe is t von der dritten Grundschulklasse aus ais Hoch-
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begabter fu r die hohere Schule ausgelesen worden. Aber die 
Klasse hat ihn — wie schon an anderer Stelle berichtet wurde — 
noch nicht vergessen. Ln 6 schreibt: „G. P. is t durchaus 
Fuhrematur. N icht nur beim Spiel, wo er knabenhaft w ild  
zu sein pflegte, sondern auch im U nterricht, besonders im 
Zeichnen, w o fiir er ein ungewbhnliches Talent besitzt, wurde 
er anerkannt. Erlebte ich es ja  selbst im  2. Schuljahr, dafi 
ich den Kindern, ais das Anschauungsthema Haustiere hiefi, 
ein Pferd an die Wandtafel malte in  durchaus richtiger Form, 
das von ihm m it den W orten: Dat is ja  en oller Klepper, k riti- 
siert wurde. Ich habe ihm diese K ritik  durchaus nicht iibel 
genommen, verstand ich ja , was ihm an der Zeichnung fehlte, 
die Bewegung, die er schon ais Sechsjahriger uberraschend 
hineinlegen konnte. A uf einem Ausflug beobachtete ich, dafi 
er plotzlich seinen Freund los lie fi, m itten auf der Strafie stehen 
blieb, unbekummert um die Klasse, um sich in  den Anblick 
zweier rassiger Pferde zu versenken. M it fórm lich hungrigem 
B lick verfolgte er jede ihrer Bewegungen. Da er aber nicht 
einseitig begabt ist, sondem m it dem Zeichentalent auch eine 
sehr gute Allgem einintelligenz verbindet, so hat er nicht nur 
m it Pferden in den verschiedensten Stellungen, sondem auch 
m it andern Zeichnungen uberrascht, wobei er besonders gute 
Beobachtungen aus dem Gedachtnis wiedergab. Auch besitzt 
er Phantasie, wie er sie besonders bei Marchenzeichnungen 
brachte. Wenn er zeichnet, dann kann die Klasse um ihn 
herum larmen, es bringt ihn eigentlich nichts von seiner A rbeit 
ab. Er besitzt eine aufierordentlich gute Konzentrationsfahig- 
keit. Ich habe es erlebt, dafi ich m it ihm sprach und keine 
Antw ort erhielt, w eil er gar nicht gehort hatte, dafi ich ihn 
anredete und Yollstandig in seine A rbeit vertie ft war. Seine 
Phantasie is t immer frei-schopferisch. Wenn irgend ein nettes 
Zeichenthema gestellt w ird, so sagen die Kinder noch je tzt 
ófter, wo er nicht mehr da is t: Wenn je tz t G. hier ware, m it 
andem Worten, wie wurde der die Aufgabe Ibsen! In  andem 
Fachem konnte er gelegentlich gelangweilt erscheinen, machte 
dann aber aus seiner Interesselosigkeit gar keinen Hehl. 
Mathematisch is t er n icht hervorragend begabt. Sehr fesselnd 
aber erzahlte er Geschichten oder Erlebnisse und zeigte sich 
im  Anschauungsunterricht eigentlich stets interessiert. Er be
sitzt eine aufierordentlich gute Beobachtungsgabe, yerbunden
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m it gutem Gedachtnis. E r hat nicht der Erste in  der Klasse 
gesessen, trotzdem er der Begabteste war, w eil seine Leistungen 
zu verschieden waren und H. F. ais Musterkind, m it sich stets 
gleichbleibendem F le ifi und Treue seinen ersten Platz behauptete. 
E r war o ft vorlaut, um nicht zu sagen frech. Ich bin aber 
uberzeugt, dafi sich das geben w ird, sobald er m it andern 
Kindern zusammenarbeitet, die ihm  die Wagę halten. Typisch 
fand ich es auch, dafi er der erste war, der sich in der neuen 
Schule wohlfuhlte. Yon Gestalt war er schlank, m it bleicher 
Gesichtsfarbe, lebhaften, dunklen Augen, manchmal nervós 
unruhig.

4. Willensleben. A uf diesem Gebiete werden w ir ganz all- 
gemein unterscheiden konnen den Typ des willensstarken, 
suggesłiven Kindes vom Typ des tvillensschtvachen, suggestiblen 
Kindes. Das erstere is t in  der Klassengemeinschaft in  der 
Regel zum Fuhrer berufen; das letztere s te llt den Typ des sich 
unterordnenden Menschen, des Gefolgschaftsmenschen dar.

Im  besonderen werden w ir dann noch von einzelnen, fu r 
das Gemeinschaftsleben bedeutsamen Charakterziigen reden 
konnen, z. B. vom Typ des vertrdglichen Kindes, des streit- 
silchtigen Kindes, des herrschsuchtigen Kindes, des gerechten 
Kindes, des selbstlos au f Orclnung bedachten Kindes, des 
moralisch minderwertigen Kindes usw.

A lle  wahrhaft fiihrenden Kinder gehoren zum Typ des w illens
starken, suggestiven Kindes, wie unsere im  4. Abschnitt ge- 
botenen Charakteristiken der Fuhrerpersónlichkeiten zeigen.

Zum Typ des willensschwachen Kindes gehOren z. B. die 
Kinder, die nur ein ganz schwach entwickeltes Selbstbewufit
sein und Selbstvertrauen zeigen, das sich nicht nur im  Unter- 
rich t („das kann ich nicht“ ), sondern auch im  Verhaltnis zu 
den Kameraden aufiert. Sie trauen sich selber nichts zu und 
kommen gar nicht auf den Gedanken, selber einmal zu fuhren 
und ihren W illen  durchzusetzen. Diesen Typ v e rtritt z. B. 
K 14 aus K I 1, uber den L  1 folgendes schreibt: „Mein Sorgen- 
kind. E in stille r, zarter, ein wenig linkischer Jungę. Seine 
Stiefm utter scheint sich vie l Muhe m it ihm zu geben. Geistig 
is t er noch sehr w eit zuriick. In  der Schule war er die erste 
Zeit sehr teilnahmslos. E r scheint geringes Selbstvertrauen 
zu haben, schaut mich oft fragend an: ,Ist es so recht?1 Im  
Spiel und im  Umgang m it seinen Kameraden halt er sich etwas
D 0 r  i  n g , Psychologie der Schulklasse 12
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zuruck. Zuerst fie l es ihm auch schwer, h inter die A rt und 
Weise der einfachen Spiele zu kommen. E r kannte die Zahlen- 
reihe nicht und is t je tz t trotz meiner Bemuhungen noch un- 
sicher, wenn er bis fiin f zfihlen soli. Einmal, ais ich ihm 
drei Dinge zu zahlen gab, half er sich dadurch, dań er sagte: 
,Dat is een, un noch een un noch een‘, oder er zahlte: 
,4, 3, 5, 9, 7‘ usw. Er imterschied zwar Einzahl und Mehr- 
zahl, wufite aber nicht, ob es 2 oder 8 sind. So bis Michaelis, 
je tz t geht es ein ganz, ganz wenig besser. Zum Sprechen war 
er schwer zu bewegen. Yielfach kommt die A ntw ort: ,Dat 
weet ik  nich.' Ich  halte ihn fu r n icht schulreif. Er kann 
zwar die Buchstabenformen recht gut nachmalen, aber er is t 
sehr unsicher, wenn er lesen soli.

Nach Michaelis macht er sich nun in ganz eigenartiger Weise 
bemerkbar, vielle icht fuh lt er selbst, dafi er n icht so kann wie 
seine M itschiiler. A uf einem Ausflug lie f er w eit voraus, 
walzte sich an der Erde m it sichtbarem Wohlbehagen, ver- 
suchte ,Koppheister‘ zu schiefien, was ihm aber in  seiner 
Ungeschicktheit nicht gelang, versuchte m it lautem Spektakel 
auf die Baume zu steigen oder richtiger strampelte m it den 
Fufien, ais ob . . . kurz, zeigte sich unnaturlićh ausgelassen. 
Einmal packte er, ais er m it mehreren Kameraden mich zur 
Strafienbahn brachte und auf meine Abfahrt wartete, unter 
grofiem Hallo seinen Kanzel aus, holte ubereifrig seine Fibel 
hervor, blatterte m it einem ganz eigenen Lachen in dem Buch, 
ohne aber im  E ifer zu merken, dafi er das Buch iiber Kopf 
h ie lt."

H ier liegt offenbar eine A rt Uberkompensation im  Sinne der 
Individualpsychologie von Adler vor. Da K 14 innerlich selbst 
an seinem Mangel an Selbstvertrauen und der Nichtbeachtung 
durch die Klasse leidet, so gebardet er sich ais das Gegenteil 
dessen, was er in  W ahrheit is t: ais ein dreister, ubermutiger, 
ausgelassener Jungę.

Etwas Ahnliches weifi auch L 10 zu berichten ilber K 12 
aus K I 10. Er schreibt: „K  12, der sonsł leicht den M ut ver- 
liert, fie l m ir besonders auf. Er lOste sich von der Klassen- 
gruppe, lie f m it einem dicken Kniippel in der Hand m it gewollt 
grofien Schritten voraus imd seitwarts vom Wege, machte 
ein kuhnes Gesicht, schlug m it seinem Knuppel ins GebGsch 
oder gegen B&ume und freute sich offenbar. Bisweilen ver-
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steckte er sich geheimnisYoll h inter einem Gebiisch, um plotz- 
lich  hervorzusturmen. E r fiih lte  sich offenbar ais Indianer 
oder Rauber. Eine Erklarung uber sein Yerhalten gab er m ir 
nicht.“

Da sehen w ir den krampfhaften Versuch eines in  W ahrheit 
willensschwachen und feigen Jungen, durch die Pose des Mutes 
sich in  den Augen der Klassengemeinschaft zum Ansehen eines 
mutigen, energischen Kerles zu bringen.

Zum Typ des vertrdglichen Kindes gehoren alle, die w ir 
ais Klassenlieblinge kennen gelemt haben (siehe 4. Abschnitt). 
W ir erfuhren auch, dafi sie gerade wegen ihrer Yertraglichkeit 
das Vertrauen und die Liebe der Klasse gewonnen hatten 
(siehe Motive zur W ahl des Freundes im  4. Abschnitt).

Vom Typ des streitsuchtigen Kindes haben w ir schon ófter 
gehOrt, insbesondere bei der Besprechung der die Gemeinschaft 
gefahrdenden Erscheimmgen. E r is t gemeinschaftsfeindlich 
gerichtet imd w ird  von der Gemeinschaft gemieden. H ierher 
gehdrt z. B. K 2 aus K I 1, uber den L  1 folgendes schreibt: 
„M it manchen Kameraden lieg t er dauemd in S treit. Kleine 
Stofie und Kniiffe, ohne die es beim Aufstellen und beim Spiel 
nun einmal nicht abgeht, g ibt er sofort, womoglich m it ,Zinsen‘ 
wieder. M erkt er aber, dafi ich ihn sehe, so hat sich der 
Jungę so sehr in  der Gewalt, dafi die Zornesader schnell ver- 
schwindet, er zwar ein wenig verlegen ist, aber sonst sich 
nichts mehr anmerken la fit.

Der Jungę hat etwas ganz Eigenes im  Gesicht, etwas, das 
mich unsympathisch beruhrt, ich weifi nicht, is t es ein Zug zur 
Grausamkeit oder Rucksichtslosigkeit, oder lieg t etwas Unauf- 
richtiges in  seinen Zugen, dafi er einem nicht gerade ins Gesicht 
schauen kann.“

Auch M 16 aus KI 5 is t hier zu nennen.
Den Typ des herrschsiichtigen Kindes finden w ir bei allen, 

die w ir ais gewaltsame Fuhrer bezeichnet haben. W ir denken 
z. B. an K  2 aus K I 3, wie er ursprunglich war, ehe ihn der 
E influfi der Klassengemeinschaft veredelte. Solche Kinder 
werden von der Klasse in  der Regel n icht geliebt, wohl aber 
geachtet und gefiirchtet.

Solche allgemeine Achtung finden auch die Kinder, die den 
Typ des gerechten Kindes vertreten. Dahin gehdrt z. B. M 6 
aus K I 2, die von den Kindern selbst ais strenge, aber gerechte

12*
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Aufpasserin bezeichnet w ird. Ln 8 erzahlt von dem Gerechtig- 
keitssinn des K 8, der von der Klasse „wegen seiner Sachlich- 
ke it o ft zum R ichter gewahlt w ird “ .

In  fast allen Klassen w ird  auch von Kindern berichtet, die 
ohne Geheifi des Lehrers ganz aus sich heraus in ihrem Klassen- 
raume und seiner Umgebung fu r  Ordnung sorgen. Zu diesem 
Typ gehoren z. B. K  10 aus K I 1, von dem L  1 schreibt: „Den 
Jungen kennzeichnet ein Erlebnis, das ich in den ersten Schul- 
tagen m it ihm hatte. E r wurde von den Kindern ,Fiete‘ ge
rufen, und wie es kam, w eifi ich nicht mehr, ich rie f ihn auch 
einmal so. Da kam er von seinem Platz zu m ir und sagte: 
,Du, ick heet nich Fiete, aber du kannst gern Fiete to mi 
seggen.1 Na, ich habe mich m it ihm daruber geeinigt, dafi ich 
ihn F ritz  rufen werde.

E r is t in  seiner A rbeit recht langsam. Traut sich die Sache 
nicht recht zu, aber Zureden h ilft, und dann geht es, einfacher 
zwar is t es, ,wenn ich zum Nachbam hinubersehe und bei 
dem eine Anleihe mache‘, wovon er auch zahlreichen Gebrauch 
macht. M itunter g ibt es auch soviel zu erzahlen und da hinten 
zu gucken, dafi ihm die ubrigen Vorgange in der Klasse ganz 
einerlei sind.

E r sorgte zuerst auch m it dafiir, dafi es in unserer Klasse 
nach dem U nterricht auch einigermafien sauber aussah.“  In  
K I 4 gehoren K 9 und M 19 zu diesem Typ.

Am gefahrlichsten fu r das Gemeinschaftsleben der Klasse 
is t der Typ des moralisch minderwertigen Kindes. Ein Bei
spiel dafiir bietet K 12 aus K I 3, von dem die Lehrerin selber 
gesteht, dafi er, wenn er mehrere Gleichgeartete in  der Klasse 
fande, den Klassengeist sehr ungunstig beeinflussen wOrde. 
In  Klassen m it gesundem Geiste werden solche Kinder ge
mieden, wie w ir schon im  5. Abschnitt erfuhren.

5. Intellekt. In  der alten Lernschule war die Intelligenz 
der Kinder von besonders grofier Bedeutung. Das machte sich 
auch im Gemeinschaftsleben der Klasse geltend. Begabt nannte 
man ein Kind dann, wenn es eine gute Intelligenz besafi. Und 
die Kinder wurden nach dem Grade dieser Begabung, wie sie 
sich in  den Zensuren fur die Leistungen ausdruckte, in  eine 
Rangreihe geordnet. Da spielte der Klassenerste (Pnmus) und 
der Klassenletzte (Ultimus) eine wichtige Rolle, so dafi man
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geradezu vom Typ der Klassenersten und der Klassenletzten 
redete, zwischen denen der Typ des Durchschnittsschulers lag,

Heute verstehen w ir unter Begabung etwas anderes und 
nennen ein K ind erst dann begabt, wenn sich m it einer 
leistungsfahigen Intelligenz auch Charaktertuchtigkeit (Fleifs, 
Zuverlassigkeit, G riindlichkeit usw., d. h. ein echtes W ert- 
streben) und ein gewisses Mafi von Produktiv ita t (Schopfertum) 
verbindet. Die Intelligenz is t also nur ein Faktor unter 
mehreren anderen. A uf die Festsetzung von Klassenplatzen 
w ird  je tzt vielfach, z. B. in  Lubeck, yerzichtet, und auch die 
Bedeutung der Zensuren t r it t  mehr und mehr zuruck. Es fa llt 
also fu r Lehrer imd Klasse die Yeranlassung fort, vom Klassen
ersten und Klassenletzten zu reden. Und wenn der Ausdruck: 
,,Durchschnittskind“  gebrauclit w ird, so versteht man darunter 
das Kind, das nach keiner Richtung weder im Guten noch im 
BOsen aus dem Rahmen des Gewohnlichen liinausragt.

Trotzdem is t na tiirlich  auch heute die Intelligenz ein w ichtiger 
Faktor geblieben. Und so w ird  es uns verstandlich, dań sie 
auch im  Bewubtsein der Klasse von grobem Gewichte ist. Das 
fanden w ir z. B. in der Tatsache ausgedruckt, dab die meisten 
Klassen von den fuhrenden Kindern nicht nur Charaktertuchtig
keit, insbesondere Charakterstarke, sondem auch ein reichliches 
Mafi Intelligenz fordern. Das hemorragend intelligente K ind 
w ird  im allgemeinen, wenn nicht sonstige Hemmungen vor- 
liegen, in  jeder Klasse eine fuhrende Stellung einnehmen. Das 
m ittelintelligente K ind w ird  die Masse des Gefolgschafts- 
menschen stellen. Und das unintelligente Kind w ird  in  der 
Regel von der Klasse n icht beachtet oder hOchstens, wenn sich 
m it dem Mangel an Intelligenz ein sympathischer Charakter 
verbindet, bem itleidet werden.

Befragen w ir unser Quellenmaterial, so finden w ir diese Typen 
des „ guten Kopfes“ , des „m ittleren Kopfes“  und des „schlechten 
Kopfes“  deutlich ausgepragt und zwar in  Yerbindung entweder 
m it einem guten, auf FOrderung oder m it einem auf Hemmung 
des Gemeinschaftslebens gerichteten Charakter oder m it einem 
gemeinschaftsindifferenten Charakter.

Der Typ des guten Kopfes, der sich in  den Dienst der Ge
meinschaft s te llt, w ird  vertreten von den sogenannten „Muster- 
kindern“ . So hórten w ir schon, dafi in  K I 5 sowohl von der 
Lehrerin ais auch von der Klasse M 35 ais Musterkind g ilt,
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und dafi die Redewendung in der Klasse sehr gebrauchlich is t:
„So wie M 35.“

Eine sehr anschauliche Charakteristik dieses Typs des Muster- 
kindes g ib t Ln 6. Sie kennzeichnet einen Schuler H. F., der m it 
dem oben ais genial bezeichneten G. P. zu gleicher Zeit nach 
dem 3. Gnmdschuljahre die Klasse verliefi, um auf die hOhere 
Schule iiberzugehen, m it folgenden W orten: „H . F. war ein 
Musterkind und hat m ir vom ersten Tag an, wo er die Schule 
besuchte, nur Freude gemacht, bis zu seinem Abgang. Schon 
aufierlich war er ein ganz anderer Typ wie G. P. Dieser 
schlank, m it bleicher Gesichtsfarbe, lebhaften dunklen Augen, 
manchmal nervós unruhig, sah lange nicht so frisch und gesund 
aus ais H. F., der ais Gartnerssohn ein echtes Landkind war. 
M it blauen, unendlich treuen, strahlenden Augen, blonden 
Haaren und frischen roten Wangen bot er das B ild  bluhender 
Gesundheit, ein rechter Germane. Die Gestalt etwas unter- 
setzt, m it ein wenig schwerfalligen Bewegungen, verriet den Land- 
mannssohn. Trotzdem freute er sich immer unendlich auf die 
Tumspielstunde und war e ifrig  bemuht, beim YOlker- oder 
Schlagballspiel Sieger zu werden, hat es auch oft erreicht. In  
der Stunde war er immer musterhaft artig. Auf Ausfliigen 
hatte ich ihn manchmal gem ein wenig jungenhafter gesehen. 
Seine A rtigke it grenzte an Strebertum, dariiber habe ich mich 
aber im  letzten halben Jahr beruhigen konnen, wo er anfing, 
mehr mitzumachen und trotzdem in  seinen Leistungen nicht 
nachliefi. Seine Schreibhefte zeichneten sich immer vor allen 
andem durch Sauberkeit und Ordnung, meistens auch durch 
R ichtigkeit aus. Er schrieb aber auch m it unendlicher Sorgfalt 
und gem, so dafi eine Zeitlang die Schreibstunde seine liebste 
war. Ich habe seine Hefte nach seinem Abgang immer ent- 
behrt. Infolge seiner grofien W illensstarke und seines Ehrgeizes 
zeigte er sich immer aufmerksam und war in  der Anfertigung 
seiner Arbeiten von fast pedantischer Treue und Gewissen- 
haftigkeit. Ich habe es nie erlebt, dafi er einmal eine A rbeit 
n icht gemacht, oder ein Buch vergessen hatte. Dabei war er 
ein tiefangelegtes Kind. Haufig, wenn ich Geschichten vor- 
las oder erzahlte, die einen traurigen Inha lt hatten, standen 
die grofien Augen vo ll Tranen, und es war ihm immer sehr 
peinlich, wenn er das Geftthl hatte, dafi ich die Tranen be- 
merkte. Selbstverstfindlich sah ich sie nie. M it grofier Ge*
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dfichtnistreue konnte er Geschichten und Erlebnisse wieder- 
geben. Gegen die M itschiiler war er stets kameradschaftlich 
und nachgiebig, machte ein trauriges Gesicht, wenn ich einmal 
einen Jungen ernstlich zuchtigen mufite. Ich habe nur nicht 
erfahren konnen, was ihn mehr betrubte, dafi ich strafen mufite, 
oder dafi das Kind Yeranlassung dazu gab. Trotz seiner pedan- 
tischen Ordnungsliebe war er n icht k le in lich und ich hatte 
immer den Eindruck, dafi ein kleiner Ideallehrer in  ihm stecke. 
Er hat aber noch keine Neigung zum Lehrerberuf. Sein Yater 
is t Gartner, vie lle icht erklart sich daraus seine ausgesprochene 
Liebe zur Natur, zu Tieren und Pflanzen. Er lieb t die Pferde, 
n icht m it dem Kiinstlerauge, m it dem G. P. sie sieht, sondem 
ais Gartnerssohn. Der Vater erzahlte m ir, dafi er ihn gar nicht 
mehr betruben konne, ais wenn er ihn , wenn er iiber Land 
fuhre, n icht auf dem Pferde reiten lie fi. Eine lyrische Yer- 
anlagung, eng m it seiner Liebe zur Natur zusammenhangend, 
verriet er gelegenthch in  Niederschriften. H ierin  zeigte er 
auch sein warmes und weiches Gemut, dabei schrieb er m it 
fehlerfreiem Deutsch. Die Kinder erkennen seine A rtigke it und 
Tuchtigkeit durchweg an. Einige hassen ihn, w e il er ihnen zu 
artig und uberlegen ist. Sie versuchten ihn herabzuziehen. 
Leider g ib t es auch schon unter den Kindern solche Naturen. 
Es lieb t die W e lt, das Strahlende zu schwarzen. Ganz be
sonders hat mich das U rte il von seinem jetzigen Lehrer ge- 
freut das er gegen unsem Rektor ausgesprochen hat in  dem 
zusammenfassenden W ort: ,Er sei ein Goldkind, man m iifite 
ihn liebhaben.‘ “

M 37 aus K I 2 ve rtritt auch den Typ des guten Kopfes. Aber 
bei ih r t r it t  das Strebertum bedenkhch stark hervor ais eine 
die Gemeinschaft gefahrdende Erscheinung. Der oben 
charakterisierte, ais genial bezeichnete G. P. is t der gute Kopf 
m it gemeinschaftsindifferenter Gesinnung. Ihm  fa llt es leicht, 
sich von der Klasse zu trennen und sich in  eine neue Gemein
schaft einzuleben.

Dabei is t es o ft genug beobachtet worden, dafi sog. gute 
Kdpfe plOtzlich — z. B. nach einer Krankheit — erhebhch in 
ihren Leistungen zuruckgehen und schliefilich beim Durch- 
schnitt oder gar beim schlechten Kopfe endigen. Dahin ge- 
hdren z. B. K  6 aus K I 1, von dem L  1 schreibt: „M ein erster 
Eindruck war: ein feiner Jimge. Im  Umgang recht freundlich,
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zeigt bei der A rbeit grofien E ifer, sorgt in  der Klasse f£tr 
Sauberkeit und Ordnung, arbeitet sehr selbstandig, recht hand- 
geschickt, bei der Darstellung von Marchen der Schbpferischste, 
der durch seine Bemerkungen den andern half, und wenn er 
selbst m itsp ie lte , durch seine W orte die Handlung in F lufi 
h ie lt. So dafi ich aus allem zu der Annahme kam, es m it 
einem sehr gut begabten Jungen zu tun zu haben. A is nim aber 
das Erlemen von Lesen und Schreiben einsetzte, fie l der Jungę 
so sehr ab, dafi ich ganz uberrascht bin, dafi ich mich so sehr 
getauscht haben sollte. Er hatte m it grofien Schwierigkeiten 
zu kampfen, wenn es galt, die Buchstabenformen nun m it ihrem 
Lautnamen zu belegen. Noch je tzt kommt er zu m ir und fragt 
ab und an: ,W ie he ifit der?‘ Gebe ich ihm dann Besinnzeit, 
so bringt er vielfach selbst die richtige Antwort. Es mag noch 
ein Cberbleibsel von der alten Yorstellung sein, ,du kennst 
die Buchstaben und Laute nicht genau*. Sieht er die Schrift- 
formen, so weifi er, das (z. B. ein ,H‘) mufi ich so schreiben, 
er kennt oder glaubt nicht sicher den Namen dafiir zu kennen. 
Langsam w ird  cs besser. Wenn es allerdings ans Erzahlen 
geht, dann is t er der A lte. A is w ir neulich von Indianern 
sprachen, war er der Sachverstandige. Seine Quelle sind alte 
Schmóker von ,01d Wawerly* u. a., die ihm sein Bruder vor- 
liest. E r erzahlt aber nur plattdeutsch. Meine Aufforderungen, 
doch einmal hochdeutsch zu erzahlen, waren bis je tz t vergeb- 
lich. Immer erklart er: ,Ne, hochdiitsch kann ich nich.*

Leider erklart er je tzt auch beim Malen und Formen manch
mal, dafi er das nicht konne. In  der Tat haben auch hier seine 
Leistungen nachgelassen. Die Ursache dieses Abfallens habe 
ich bisher nicht aufspiiren konnen.

Im  Yerkehr m it seinen Kameraden zeigte er sich z. T. sehr 
rechthaberisch, suchte sich auch m it der Faust Recht zu ver- 
schaffen. In  letzter Zeit is t es m ir aber nicht so sehr aufgefallen 
ais um Michaelis.**

Aus K I 2 gehOren hierher M 2, auch M 13, M 36, M 39. Und 
auch der problematische K 12 aus K I 6, den w ir zum Typ des 
Melancholikers rechneten, hat seine Willensschwache und 
sonstigen Hemmungen nach Ablauf einer Krankheit plOtzlicli 
gezeigt und damit zugleich sein Verhalten zur Gemeinschaft 
geandert.

Aber auch das Umgekehrte w ird berichtet, dafi namlich ein
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K ind, das bisher ais schlechter Kopf gegolten hat und von 
der Klasse nicht beachtet worden ist, sich plbtzlich entw ickelt 
und eine erhohte Leistungsfahigkeit zeigt. Das g ilt z. B. von 
K 18 aus K I 1, von dem L 1 schreibt: „M ein Kleinster, 1,02 m 
mafi er zu Ostem. Ein possierliches Kerlchen. Malen, Kneten, 
iiberhaupt alles, was Handbetatigung anbelangt, da is t der 
kleine B utt Meister. Ich glaube, er konnte den ganzen Tag 
malen, kneten, m it seinem Baukasten spielen, tifte ln  und 
klutem . Nichts w ilrde ihn stóren konnen. Ich habe herzliche 
Freude dran, wenn ich ihn so e ifrig  schaffen sehe. Auch beim 
Spiel is t er dabei, und w ie! dann z itte rt der ganze Kfirper, 
wenn er z. B. Maus ist. Da hat es die Katze nicht so leicht, 
den kleinen, sehr gewandten Jungen zu haschen. E r pafit auf 
w ie ein Luchs.

Da er nun ein solches Interesse an den Tag legte, konnte 
ich gar n icht begreifen, dań er keine Geschichten horen mochte, 
auch keine B ilder besehen mochte. Zum Sprechen war er 
schwer zu bewegen. E r w ollte wohl gem Marchen m it dar- 
stellen, aber, wenn er dann sprechen sollte, so stand er da 
und wufite nicht, was er tun sollte.

So ging es bis zu den Michaelisferien. Auch m it dem Lesen 
haperte es ein wenig, und ais mein K  18 nach den Ferien 
wiederkam, da konnte er fein lesen, und je tzt gehórt er m it 
zu den Besten. E r zeigt auch mehr Interesse. Zwar k itze lt 
und piekst er seine Nachbam ab und zu recht gem, aber e r 
is t wohl weniger Schuld ais seine Kameraden, die den kleinen 
Purks sehr gem haben. Und am meisten freue ich mich, dah 
es m ir gelang, ihn zum Erzahlen zu bringen. Jetzt g ib t es so- 
v ie l zu erzahlen! Bei allem drangt er sich vor: ,Lafi mich m al!£ 
B itte ! B itte !

Ein ahnlicher Umschwung zeigte sich bei M 23 und M 35 in 
K I 2. Solche Kinder gewinnen dann im  Bewufśtsein der Klasse 
eine Geltung, die ihnen fruher verweigert wurde.

Ein typisches Beispiel fu r das ganzlich unintelligente Kind 
is t M 19 aus K I 3. Sie w ird  zwar von keinem Kinde der Klasse 
weder zur Freundin noch zur Fuhrerin begehrt, w ird also tat- 
sachlich nicht beachtet. Da sie aber ein sympathisches Wesen 
zeigt, so bringt ih r die Klasse — wie w ir an anderer Stelle 
sahen — M itle id  und die zarteste Rucksichtnahme entgegen. 
Im  ubrigen finden w ir bei den meisten der von der Klasse
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nicht beachteten Kinder einen Mangel an Intelligenz verzeichnet 
(siehe 5. Abschnitt).

I I I .  Durch die Gemeinschaft bestimmte Schiilertypen.
1. Typ des fuhrenden Kindes.

a) Naturlicher Fuhrer.
b) Gewaltsamer Fuhrer.
c) Yerfiihrer, d. h. Kinder, die auf Zersprengung der 

Gemeinschaft hinwirken.
2. Typ der sich unterordnenden K inder (Gefolgschaftstyp).
3. Typ der Einzelganger.

a) N icht beachtete Kinder.
b) Gemiedene Kinder.

Ober diese Typen is t schon im 4. und 5. Abschnitt gehandelt 
worden, so dafi sich ein weiteres Eingehen auf sie hier erubrigt.

Wenn w ir nun auch nach typischen unterschiedlichen Ver- 
haltungsweisen der Klassen im  Yergleich miteinander fragen 
und die Klassen m it ubereinstimmendem Verhalten ais einen 
Typus bezeichnen, so zeigt sich fre ilich  sehr bald, dań es iiufierst 
schwierig ist, solche Klassentypen aus der Erfahrung abzuleiten. 
Denn jeder Lehrer berichtet immer von seinem besonderen, 
durch seine Ind ividualita t bedingten Standpunkte aus (siehe 
12. Abschnitt) von seiner Klasse. Und es is t bedenklich, nun 
aus diesen Berichten uber das Klassenganze durch Vergleich 
allgemeingiiltige Folgerungen ableiten zu wollen. Es mufite 
doch eigentlich verlangt werden, dafi derselbe Beobachter eine 
Reihe von Klassen untersucht und nun seine Ergebnisse zur 
Bearbeitung niederlegt. Das kOnnte nun fre ilich  nur ein Fach- 
lehrer sein, der in  vielen Klassen zu unterrichten hat, der aber 
eben deshalb einen vollen E inblick in  das Leben der einzelnen 
Gemeinschaften kaum gewinnen kann.

Trotzdem haben w ir diesen Weg versucht, fre ilich  nur m it 
einem einzigen Beobachter. Von eigentlichen Ergebnissen kann 
also kaum die Rede sein.

Ganz allgemein liefien sich aus den Entwicklungsstufen der 
Gemeinschaftsgestaltung (siehe 3. Abschnitt) folgende Klassen
typen ableiten:

1. Klassentyp der Massengemeinschaft
Er umfafit alle Klassen, die sich in  ihren Gemeinschafts- 

betatigungen vorzugsweise ais Massengemeinschaft verhalten,
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bei denen also die Klasse in  der Regel unter dem suggestiven 
Einflusse eines oder mehrerer gewaltsamer oder vom Massen- 
instinkt der Klasse geforderter Fuhrer handelt fsiehe K I 4).

2. Klassentyp der beseelten Gemeinschaft
Er umfafit alle Klassen, die sich in  ihren Gemeinschafts- 

betatigungen yorzugsweise ais beseelte Gemeinschaft yerhalten, 
bei denen also jedes einzelne Glied der Klassengemeinschaft 
seine individuelle Yeranlagung in  den Dienst der Gemeinschaft 
s te llt (siehe K I 3).

Dafi diese Typen in  der W irk lichke it wohl niemals ganz rein 
auftreten, wurde schon an yerschiedenen Stellen betont. Dieselbe 
Klasse kann je  nach dem Anlafi und Ziel ihrer Betatigung sich 
ais der eine oder der andere Typ yerhalten. W ir haben auch 
darauf hingewiesen, dafi in  der Regel eine Entwicklung in  dem 
Sinne stattzufinden scheint, dafi die Klasse aus dem Typ der 
Massengemeinschaft in  den Typ der beseelten Gemeinschaft 
hineinwachst. Unser Beobachtungsmaterial scheint eine solche 
Gesetzmafiigkeit anzudeuten (siehe 3. Abschnitt).

Im  ubrigen liefien sich durch Yergleichung des Geistes ver- 
schiedener Klassen yielle icht noch typische Unterschiede heraus- 
finden. Da w ir aber hieriiber von einem und demselben Beob- 
achter nur ganz wenige Unterlagen zur Verfugung haben, so 
seien nur die folgenden Beobachtungen des Fachlehrers L  11 
m itgeteilt, der eine Reihe von alteren Madchenschulklassen 
einer Mittelschule, in  denen er unterrichtet, auf ihren Geist hin 
zu charakterisieren yersucht hat. L 11 hat sich im Lehrer buch 
unter Nr. 14 (S. 25) selbst charakterisiert. Er schreibt:

Von den zehn Klassen mochte ich zunachst im allgemeinen 
sagen, dafi eigentlich keine besonders aus dem ganzen Rahmen 
herausragt, wohl tragt jede ihre eigene, besondere „Klassenart", 
aber doch eigentlich mehr nach dem „Gewande“ : Hoflichkeit, 
Ordnung, F le ifi, Treue, Ton . . . wie das auch gelegentlich im 
Lehrerzimmer in  Gesprachen zum Ausdruck kam, wobei in  sehr 
beachtenswerter Weise abweichende Meinungen nicht zum ge- 
ringsten Teil m it der Eigenart der Lehrperson erklart werden 
konnten. — W ie sehr die einzelne Klasse das Abbild des Klassen- 
lehrers tragt, beantworte ich in  meiner gegenwilrtigen Steilung 
dahin, dafi ich keine Klasse kenne, welche die „Kleinausgabe" 
des fiihrenden Klassenlehrers ware; eine so tiefgreifende Be-
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einflussung is t im  Fachlehrerschulwesen ja  auch wohl kaum 
moglich. Und wenn schon einzelne Ziige besonders hervor- 
treten, so sind es mehr solche, die Ordnung, Heflichkeit, Auf- 
merksamkeit, Hausfleifi usw. betreffen.

Klasse I. Schulerinnenzahl: 27 — kOrperlich sehr ungleich 
entw ickelt — in  der Kleidung alle gut burgerlich — einige 
Zierpuppen und Bubikópfe — eine „unruhige Gesellschaft" — 
ohne besonders interessiert zu sein, w ill sie doch immer be- 
schaftigt sein — auf jede einzelne Schlllerin mu6 geachtet 
werden — macht daher die Unterrichtsstunde rein aus diesem 
Grunde zur anstrengenden Arbeit — der Klassenton konnte 
vornehmer sein — besondere Gruppen und beherrschende Fuhre- 
rinnen sind m ir nicht bekannt geworden.

Klasse I I .  28 Schulerinnen — mehr Einzelformen ais in 
K I I  — doch dabei ein geschlossenerer Klassengeist, aber mehr 
angenehmer, verbindlicher A rt — den aufieren Ton bestimmt 
eigentlich eine kleine S&chsin, die erst hier eingetreten ist, 
frei, lebhaft, weift aber sehr die Grenze zu wahren — diese 
Klasse war vor 1 und 2 Jahren sehr unbeliebt — fuhrend und 
tonverstimmend waren 3—4 in jeder Weise minderwertige 
Schulerinnen — sie sind abgegangen — ich bin nie recht ver- 
traut geworden m it der Klasse, einen bestimmten Grund kami 
ich nicht angeben dazu, trotzdem ich gerade hier am wenigsten 
Grund hatte zu irgendwelchen Beanstandungen.

Klasse I I I .  18 Schulerinnen — eine fehlte aber fast immer, 
wurde ais drollig von der Klasse empfunden — es sollte eine 
„gewerbliche Klasse “ sein — Versuch m ifig liickt — fast nur
geistig Minderbemittelte waren hier zusammengekommen _
ohne besonderen Klassengeist und Klassenton — beschr&nkt 
und harmlos — ein kleiner Schlingel wurde von den M it- 
schiilerinnen niedergehalten — Denkfahigkeit gering, Gemuts- 
tiefe grób, von der letzten Seite her is t es mehrfach im Unter
rich t zu „Stunden des Erlebens" gekommen, wo das „K lingeln“ 
ais sehr stOrend empfunden wurde — kaum Gruppenbildungen, 
die „gute Klassenmutter" war eine weiter unten gezeichnete 
Schtilerin. Ober sie schreibt L I I :  „Sie war korperlich gut 
entwickelt, sehr sorgfaltig in Kleidung und Haarpflege; blendend 
weifie, schfln geformte Zahne; ein Auge voll Treue und Rein- 
heit, vo ll HOhe und Tiefe, voll Anmut und Giite. Sie ging in 
der Schule nur wie der Sonnenschein und war immer die gleiche.
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Dabei wollte sie bewufit die Schulordnung getreu erfiillen und 
war in  der Klasse das ,gute Gewissen‘.“

Klasse IV . 82 Schiilerinnen — Durchschnittsklasse, uber die 
ich nicht zu klagen hatte — sonst is t manches tadelnde W ort 
daruber gefallen — sehr hoflich, was auf ausgesprochene Be- 
einflussung durch die Klassenlehrerin zu buchen is t (w ir stehen 
in einem sehr korrekten Verhfiltnis zueinander), dafi die Hoflich- 
ke it aber nur aufgedrungen war, zeigte das Benehmen, nament- 
lich der Abgehenden, in  den letzten Schultagen — Liebling der 
Klasse eine kleine W . — Fuhrerin — w ill es wenigstens sein
— ein „ Jungę “ , Tochter eines Kriminalbeamten, scheint aus 
dem Beruf des Vaters mehr aufzunehmen ais ih r dienlich ware, 
erzfihłte m ir auf unserer Nordseefahrt scheinbar nicht ohne 
Betonung, dafi ih r Yater auch m it der Sittenkontrolle zu tun habe.

Klasse V. 29 Schiilerinnen — hat Ahnlichkeit m it K I I  — 
mufi auch dauemd beschaftigt sein — etwa 5—7 geistig sehr 
gut begabte Schiilerinnen — einen bestimmenden E influfi auf 
den Klassengeist und Klassenton scheinen sie nicht zu haben, 
das w ill m ir der Fa li sein bei einer Schiilerin, die im  vorigen 
Jahr — m ir unverstandlich — nicht versetzt wurde und sich 
nun prachtig entwickelt hat, leider von der Neigung zum anderen 
Geschlecht ergriffen.

Klasse VI. 30 Schiilerinnen — die Klasse is t nicht beliebt
— beschrankt — erhaben, wollen ais „Damen“ behandelt sein — 
fur Konzerte und Auffiihrungen besonders verwendet — scheint 
den Ernst der Schule sehr le icht zu nehmen — bringt der Bio
logie m it ihren realenW erten kaum Interesse entgegen, zudem 
tr it t  die Stunde wochentlich nur einmal (!) auf — unsere „Lehr- 
ausfliige“ dienten in dieser Klasse eigentlicli nur dem Gesang, 
Vortrag und dem Tanz — eine Rolle in der Klasse spielt (?) 
w ill spielen eine Schiilerin, die sich weder durch geistige noch 
moralische Eigenschaften auszeichnet, einzigstes E lternkind — 
„Haustyrann11.

Klasse V II. 32 Schiilerinnen — Ordnung sehr mangelhaft 
(die Klassenlehrerin, eine hochbegabte Dame, scheint wenig 
darauf zu geben) — Klassenton unfreundlich, unhoflich, dabei 
empfindsam — konnen sich bei Ausflugen, Besuchen nie ein- 
richten — starkę Gruppenbildung beobachtet, nach welchen 
Richtungen m ir nicht genau bekannt — einen ungliicklichen 
E influfi schien eine Schiilerin zu haben — mindestens im Tumen



190 S ch tile r- und  K lassen typen

— die im Unterricht sehr schlecht war und im Benehmen sehr 
zu wiinschen tibrig  lie fi — sie is t je tzt kaltgestellt und scheint 
sich schmollend zu fugen.

Klasse V I I I .  82 Schulerinnen — meine „Nervenklasse“ — 
auf einen sehr leichten Ton abgestimmt, der durch den 
fuhrenden Klassenlehrer entstanden is t — ein werter Kollege, 
der e rfiillt ist von einem unverwustlichen Humor und vo ll sitzt 
von Witzen, die er auch im Unterricht schiefien la fit — die 
Schulerinnen sind hierauf dauemd eingestellt, und wenn sie 
nun ausbleiben und wieder ausbleiben, hat der Unterricht 
stark an Interesse eingebtifit — eine allgemeine Unruhe beein- 
trftchtig t meine Lehrtatigkeit sehr stark.

Klasse IX . 33 Schulerinnen — Klassenlehrer ein sehr fleifiiger, 
kluger Mathematikertyp — ubernahm Ostern die Klasse in 
etwas verwildertem, aber harmlosem Zustande — geistig nicht 
vie l herauszuholen — haben sich aber gut an P fłichterfiillung 
gewohnt, haben auch gelernt, sich geistig zusammenzureifien 

Ftihrernaturen habe ich nicht beobachtet, konnen sich dort 
wohl auch schwer entwickeln und behaupten, eine Schulerin 
ragt an Korper und Geist hervor, is t auch „die Erste", aber 
zu bescheiden, um ihren E influfi geltend zu machen.

Klasse X. 32 Schulerinnen — eine Klasse vo ll Leben und 
Frohsinn und Geist, dazu auch Schlingel, die sich aber immer 
wieder zurechtfinden — alle Lehrenden sind geme in  der Klasse, 
die Klassenlehrerin selber is t eine altere Dame m it starkster 
Eigenart, sie wiinschte die Klasse zu Ostem abzugeben — eine 
grofie Rolle in der Klasse spielt eine begabte, stets liichelnde 
„verdeubelte Dern“ , sonst ohne Tiefe und Hóhe, aber auch im 
Chor! E influfi auf die Mitschulerinnen hat „die Erste", eine 
stille , bescheidene, fast traumerische Natur — die Klasse w ird 
voraussichtlich zu Ostem aufgeteilt, und ich bin neugierig, wie 
sich die einzelnen Schulerinnen in  der neuen Umgebung und 
in  den neuen Yerhaltnissen ausnehmen werden, denn ich habe 
die Empfindung, dafi gerade in  dieser Klasse bei allem Gemein- 
schaftsgeist doch jede Schulerin ein eigenes Eigenleben lebt.

L 11 hat also feststellen konnen, dafi von den verschiedenen 
Lehrpersonen iiber dieselbe Klasse ganz verschiedene Meinungen 
geSufiert worden sind, und dafi diese Yerschiedenheit aus der 
Eigenart der betreffenden Lehrpersonen erklart werden konnte. 
Daraus mufi doch gefolgert werden, dafi die U rteile verschiedener
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Lehrpersonen iiber ihre Klassen zur Festlegung von Klassen
typen nicht ohne weiteres miteinander verglichen werden konnen, 
was schon weiter oben ausgesprochen wurde.

Die zehn Klassen stellen drei aufeinanderfolgende Altersstufen 
dar; I —I I I  sind die alteste Stufe (15—lbjahrig), dann IY —VI, 
dann V II—X. K I I  scheint mehr dem Typ der Massengemein- 
schaft anzugehOren, K I I I  mehr dem Typ der beseelten Gemein
schaft (mehr Einzelformen ais in  I, dabei doch ein geschlossener 
Klassengeist). Interessant is t auch der Hinweis darauf, dab 
K I I I  vor Jahren sehr unbeliebt war, w eil 3—4 minderwertige 
(jetzt abgegangene) Schulerinnen „tonverstimmend“  wirkten. 
K I I I I  w ird  ais Klasse „ohne besonderen Klassengeist und -ton“ 
charakterisiert und ais eine Klasse, die mehr auf Gemiit ais auf 
Intelligenz gestellt ist. K I IV  is t „Durchschnittsklasse". K I V 
ahnelt K I I. K I V I zeigt einen Geist der Oberflachlichkeit, der 
die Schule nicht emst nimmt, und la fit sich von einer geistig 
und moralisch nicht hochwertigen Schulerin fiihren. K I V II un
ordentlich, unfreundlich, unhoflich. K I V III die „Nervenklasse“ . 
K I IX  zeigt den Geist der P flichterfiillung. K I X  scheint dem 
Typ der beseelten Gemeinschaft naliezustehen. („Bei allem 
Gemeinschaftsgeist lebt jede Schulerin ih r Eigenleben.“ )
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D er e inzelne und  d ie  K lassengem einschaft
Tm letzten Abschnitte haben w ir die typische Stellungnahme 

der einzelnen zum Klassenverband untersucht. W ir fragen nun: 
wie w irk t der Klassenverband auf den einzelnen zuriick ?

Da werden w ir unterscheiden miissen, ob es sich um den 
Klassentyp der Massengemeinschaft oder um den Tpy der be- 
seelten Gemeinschaft handelt. In  der Klasse, die mehr den 
Typ der Massengemeinschaft v e rtritt, steht der einzelne be
sonders unter Suggestionswirkungen, die entweder von der 
Masse, d. h. von der Klasse ais Ganzes, oder von einzelnen 
ftihrenden Kindern ausgehen.

In  der beseelten Gemeinschaft steht der einzelne unter der 
weckenden und wertsteigemden Einwirkung des beseelten 
Ganzen. Dort w ird  er im allgemeinen auf das jeweilige Niveau 
der Klasse ais Masse herabgedriickt. H ier w ird  er vom be
seelten Ganzen emporgezogen, iiber sein jeweiliges Niveau 
erhoben.

Um fu r diese Behauptungen Belege aus der Erfahrung zu 
finden, sind die beobachtenden Lehrer und Lehrerinnen der 
von uns untersuchten Klassen gebeten worden, doch nach 
MOglichkeit festzustellen, ob sich die einzelnen Kinder aufier- 
halb des Klassenverbandes anders zeigen ais in  der Klasse. 
Wurde ein Kind z. B. im Kreise der Familie oder seiner nicht 
der Klasse angehfirenden Freunde ein anderes Wesen zeigen 
ais im Klassenverbande, so ware das doch wohl ais Hinweis 
darauf zu deuten, dafi es durch die Klasse nicht tiefgehend 
beeinflufit w ird.

Ganz allgemein konnen w ir nun nach Mafigabe unseres 
Quellenmaterials sagen: in  fast allen Klassen is t festgestellt, 
dafi sich die Kinder unter der Einwirkung der Klassengemein
schaft m it wenig Ausnahmen sehr zu ihrem Yorteil verfindert 
haben.
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So hat z. B. Ln 2 am Ende des Jahres, also Ostern 1926, von 
allen ihren Kindern, die sie gegen Michaelis schon charakte- 
ris ie rt hatte, noch eine zweite Charakteristik gegeben. Sie 
schreibt auf Grund ihrer Erfahrungen ganz allgemein: „Im  all- 
gemeinen is t doch die Einwirkung der Schule auf das Kind 
recht deutlich erkennbar. Der E in tritt aus dem vertrauten 
Umkreise des Elternhauses in  den bedeutend weiteren der 
Schule hat doch einen grofien E influfi auf das ganze Auftreten 
und auf das Gemiit ausgeubt. Alles Neue w irkte zunachst m it 
fast erdruckender Gewalt auf die kindliche Psyche. Der Um- 
gang m it den vielen fremden Kindern, das Gewohnen an die 
LehrerpersOnlichkeit, das Einleben in  den gleichmafiigen Schul- 
betrieb, andere Raumlichkeiten, das alles inufi doch gewaltig 
auf das Kindergemut einwirken!

Die M utter hat vorher gewifi auch noch das Ihrige dazugetan, 
um auf das Bedeutsame des E intrittes in  die Schule — wo- 
moglicli noch in  ermahnendem oder drohendem Tone — hinzu- 
weisen. So stehen denn nun die kleinen Wesen allein — ohne 
die sorgende M utter — mitten in  dem Getriebe einer neuen 
W eit. Da heifit es, sich anpassen und begreifen lernen, was 
getan werden soli! Zum G liick is t das Kind sich nicht der 
Tragweite dieser Wandlung bewufit.

So zeigt sich die Klasse im ersten Halbjahr ais gedampft, 
eingeengt und unnaturlich. Aber gegen Michaelis erwacht 
neues Leben! Die anfangliche Befremdung hat aufgeliort, und 
die meisten zeigen sich fre i und ungehemmt. Es g ibt allerdings 
immer noch Schuchterne, die niemals in der Schule aus sich 
herauskommen konnen oder mOgen. Das Yerstandnis dafiir, 
was die Schule eigentlich bezweckt, erwacht, und das Interesse 
beginnt; F le ifi und Sorgfalt setzen ein und siehe! die A rbeit 
macht sogar Freude! Das Gelingen erweckt Beharrlichkeit und 
Ausdauer: Der W ille  zur A rbeit is t erstanden!

Naturlich is t solche Steigerung nicht bei allen Kindern be- 
merkbar, es gibt auch absteigende Kurven! Oftmals spielt da
bei aber M iidigkeit oder irgendeine Krankheitserscheinung eine 
sehr bedeutsame Rolle.“  Und im  einzelnen schreibt sie z. B .: 
„M  1 scheint im ganzen bescheidener geworden zu sein.“  „M  3 
is t freier im Auftreten geworden.'1 „Bei M 4 hat ein streb- 
sames Sichbemiihen eingesetzt." „M  5 hat ihren frilheren Hang 
zu Unarten abgelegt." „M 6 erfreut durch ihren noch gesteigerten 
D o r i n g ,  Psychologie der Schulklasse 13
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Eifer.“  „M  8 is t unbefangener geworden." „M 10 hat ihre 
kleinen Unarten abgelegt." „M  18 zeigt ein freieres Auftreten." 
„M  19 ist sorgfaltiger ais fruher." „M  21 zeigt sich jetzt ver- 
traglicher." Ebenso M 28. „M  29 ist fleifiiger ais am Anfang.“

In allen diesen Fallen haben sich also die Kinder zum Besseren 
entwickelt, und man darf ais sicher annehmen, dafi der E influfi 
der Klassengemeinschaft — der ja  den E influfi des Lehrers 
m it einschliefit — dabei von grofier Bedeutung ist. Nur in 
einem Falle, bei M27, berichtet Ln2 : „Aufmerksamkeit und 
F le ifi lassen leicht nach.“  Die nicht erwahnten Kinder sind 
gleichgeblieben.

Diese erziehliche W irkung der Gemeinschaft is t besonders 
deutlich festzustellen bei K I 3. Fast jedes Kind hat sich unter 
der Einwirkung der Klasse zum Besseren verandert. Und w ir 
haben ja  gehort, wie energisch diese Klasse ihre Glieder zum 
Fleifie erzieht (siehe den Fali K 16!).

Von K I4 berichtet Ln4 folgendes: „ K I  is t in  der Klasse 
abgelenkt und spielerisch; zu Hause lern t er gern und gut, 
auch im Nachhilfeunterricht m it wenigen Kindern. — M 7 
arbeitet besser in  der Klasse ais zu Hause, dort ohne Lust.
— K 10 is t in der Klasse fast duckmauserig, im Turnen und 
auf Ausflugen anreizend, derb, riipelhaft. — K 17 is t in der 
Klasse folgsam und fleifiig, zu Hause oft unartig. — K 18 ist 
in  der Klasse schiichtem, im Freien ubermutig. — M 19 is t in 
der Klasse schuchtern und zuruckhaltend, zu Hause oft geradezu 
w ild  und unartig. — K 20 zeigt sich zu Hause langweiliger 
und unselbstandiger wie in der Schule. — K 29 arbeitet besser 
im Hause ais in der Schule. Im  Klassenverband is t er oft 
unartig, aufhetzend; allein is t er freundlich, bescheiden, hoflich.
— K36 is t im Klassenverbande oft unertraglich; allein is t er 
ein niedliches, artiges Kerlchen. — K6 is t in der Klasse weich, 
aufierhalb der Schule derb, ein R iipel."

Wenn w ir nun dagegenhalten, dafi Ln 3 von ihrer Klasse 
ausdriicklich erklart, dafi ihre Kinder aufierhalb der Schule — 
soweit sie urteilen kann —, jedenfalls auf Ausflugen ganz das 
gleiche Wesen zeigen wie im Klassenverbande, da w ird es uns 
deutlich, w ieviel tiefer hier der E influfi des Gemeinschafts
lebens geht ais in  KI 4. Und w ir werden nicht fehlgehen, 
wenn w ir das m it der Tatsache in Verbindung bringen, dafi 
K I 3 mehr eine beseelte Gemeinschaft, K I 4 mehr eine Massen-
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gemeinschaft darstellt, die das einzelne Kind wohl momentan 
suggestiv in  ihren Bann schlagt, aber nicht griindlich verandert.

Dafi fre ilich  nicht alle Kinder gleichmafiig diesen Einwirkungen 
der Klassengemeinschaft erliegen, haben w ir schon bei Be- 
sprechung der komplizierten Naturen gesagt. M 6 aus K I 2 
fiih lt sich der Klasse uberlegen („Ich mag lieber allein gehen“ ). 
M36 aus K I 5 geht ihre eigenen Wege („Manche wagen sich 
gar nicht an sie heran“ ). Der ais genial charakterisierte G. P. 
aus K I 6 steht aufierhalb des Einflusses der Klasse.

Solche iiberlegene Kinder iiben — wie alle Fiihrernaturen 
— auf die Klassengemeinschaft einen suggestiven E influfi aus. 
W ir haben schon gehfirt, dafi er in  gutem oder in bosem Sinne 
w irken kann. In  K I I I  w irkten drei bis vier moralisch minder- 
wertige Schiilerinnen tonverstimmend auf die ganze Klasse, 
wahrend G. P. seine Klasse auf ein hóheres Niveau hob.



E l f t e r  A b s c h n i t t

D er K lassenbestand und  d ie  K lassen
gem einschaft

M it den im vorhergehenden Abschnitt behandelten Fragen 
hangt das Problem zusammen: welche W irkung hat denn der 
Klassenbestand auf die Klassengemeinschaft? Was bedeutet 
z. B. die Schiilerzahl f iir  das Gemeinschaftsleben? Und welchen 
Einflufi ttbt das Fehlen oder Hinzukommen von Kindern zur 
Klasse aus?

Dafi im  allgemeinen die kleinere Klasse, d. h. diejenige m it 
einer kleineren Schiilerzahl, mehr Aussicht hat sich zur be
seelten Gemeinschaft zu entwickeln ais die grbfiere Klasse, 
w ird  nicht bestritten werden konnen. In  der zu grofien Klasse 
kann ja  der f iir  das Gemeinschaftsleben so bedeutsame E influfi 
des Lehrers gar nicht so tie f durchgreifen, w eil er im allge
meinen die einzelnen Kinder doch nicht so gut kennen lernen 
kann wie die einer kleineren Klasse. Auch werden — im 
alten Unterrichtsbetrieb — die Kinder untereinander sich nicht 
so nahe kommen, also auch keine so innige Gemeinschaft ge- 
stalten konnen. So is t z. B. das Verbundenheitsgefuhl der 
K I 3 viel starker ais das der gleichaltrigen K I 4. Sollte das 
nicht m it der kleineren Schiilerzahl in  K I 3 zusammenhangen?

Nach a ll dem Vorausgegangenen werden w ir diese Frage 
nur sehr bedingt bejahen. Ais Hauptgrund fiir  das so frucht- 
bare Gemeinschaftsleben von K I 3 haben w ir die Tatsache 
erkannt, dafi Ln3 in  ihrer Klasse einen lebendigen Arbeits- 
unterricht gibt, der alle Kinder in  der gemeinsamen, durch 
gegenseitiges Helfen in  labilen Gruppen belebten Arbeit innig 
in Yerbindung bringt. In  K I 6 fanden w ir ein ahnlich reges 
Leben und ein ahnlich inniges Yerbundenheitsbewufitsein. Und 
doch hat K I 6 erheblich mehr Kinder ais K I 3. Die Zalil der 
Kinder scheint f iir  das Gemeinschaftsleben nur dort eine ent-
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scheidende Rolle zu spielen, wo noch nach der alten Methode 
unterrichtet w ird. In  Klassen, die den Arbeitsgedanken lebendig 
im  U nterricht verwirklichen, w ird auch bei grofier Schiilerzahl 
ein fruchtbares Gemeinschaftswirken und ein gesunder Gemein- 
schaftsgeist erzielt werden konnen. So berichtet L  11, dafi in 
K I 3, die doch nur 13 Schulerinnen zahlt, sich ein besonderer 
Klassengeist oder Klassenton nicht herausgebildet hat. Die 
Schulerinnen gehOren zu den „geistig Minderbemittelten“ . Es 
fehlen die anregenden Kopfe, die einen lebendigen W ettstreit, 
eine gesunde Spannung zwischen Individuum und Gemeinschaft 
erzeugen konnten. Es feh lt vielle icht auch die Weckung eines 
solchen W ettstreits durch einen belebenden Arbeitsunterricht.

W ie w irk t nun das Fehlen einzelner Kinder auf die Klassen
gemeinschaft? Befragenwirunser Quellenmaterial! L I  schreibt 
uber K I 1: „Ich  habe eigentlich nicht merken kOnnen, dafi 
Verhalten und Leistungen der Klasse sich anderten, wenn 
Jungen fehlten. W ohl is t es m ir persónlich deutlich geworden, 
dafi heute der und morgen jener fehlte, w eil sich z. B. K 5  
nicht vordrangte, oder K 20 dort oben in  der Ecke nicht m it 
K 19 und K 2 schwatzte, oder K 8 gar nicht zu horen war, 
wahrend er sonst dauernd dazwischenspriclit und sofort ant- 
wortet, w eil sie eben fehlten; aber dafi die Leistungen und 
das Verhalten der Klasse sich dadurch anderte, kann ich nicht 
sagen. Nur ais K  21 vor Weihnachten neu in die Klasse kam 
und sich bald durch Liigen, Unzuverlassigkeit und Faulheit 
,auszeichnete‘, riickte die Klasse von dem sonst aufgeweckten, 
lebhaften Jungen deutlich ab, gab ihm deutlich ihre EmpOrung zu 
verstehen, dafi er wieder keine Arbeiten hatte, wieder sich durch 
Liigen herausreden wollte. M it so einem Jungen wollten sie 
nichts zu tun haben. Aber das machte auf ihn wenig Eindruck 
(schlechte hausliche Yerhaltnisse, M utter: unsauber, Polin, 
E ltern zanken und schlagen sich, Yater nun wegen Diebstahls 
zu l 1/* Jahr Gefangnis verurteilt). Erbliche Belastung und 
hausliche Einfliisse.“

Ln 2 schreibt zu dieser Frage: „Der Bestand meiner Klasse 
hat sich zwar durch Abgehen von 4 Schulerinnen und Hinzu- 
kommen von dreien geandert, aber wesentlichen E influfi hat 
die Klasse dadurch nicht erfahren.

Zwei der Abgegangenen waren dermafien s till und unbedeutend, 
dafi sie niemand bemerkt hatte. Die anderen beiden waren
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lebhafter, gingen jedoch zu friihze itig  ab, ais dafi sie eine Ein- 
wirkung hatten ausiiben konnen.

Von den Neuhinzugekommenen fallen M 39 und M 38 gar 
nicht ins Gewicht. Einzig und allein is t der E in tritt von M 37 
von Bedeutung f iir  die Klasse geworden. Auf dieses Kind 
mufi ich ein besonderes Augenmerk richten. Sie is t m ir durch
aus nicht unsympathisch, denn sie is t freundlich und anhang
lich, aber sie is t sehr von ihrer Tuchtigkeit eingenommen. Sie 
f&ngt an, ein unangenehmes Strebertum zu entwickeln und 
eine fiir  die anderen Kinder peinliche Uberhebung in Schul- 
leistungen an den Tag zu legen. Sie berichtet gem uber das, 
was Kinder nicht rich tig  getan haben, ais ob sie ais Polizist 
von m ir angestellt ware.“ Und w ir haben schon an anderer 
Stelle gehort, dafi M 37 vermutlich der Anlafi geworden ist, 
dafi sich in der Klasse eine „unangenehme Angeberei" ent
w ickelt hat. Und Ln 2 fahrt an anderer Stelle fo rt:

„M erkw iirdig is t auch folgende Tatsache: T ritt ein fremdes 
Kind in die Klasse neu ein, zeigt sich nach der ersten Span- 
nung eine Unruhe, und die Kinder sind dann lebhafter ais sonst, 
so ais ob sie sich irgendwie hervortun wollten.

Besonders auffallende Kinder habe ich nicht in dieser Klasse, 
so dafi kein Unterschied in Stimmung oder Benehmen der Ge
samtheit zu bemerken ware, wenn diese oder jene feh lt."

Ln 3 berichtet iiber K I 3, dafi der] neuhinzukommende K 22 
von der Gemeinschaft abgestofien w ird, w eil er sich nicht in 
sie einfugen w ill. Im  ubrigen kann sie beim Fehlen einzelner 
Kinder keine W irkung auf die Klasse merken. Ln 4 stellt fest, 
dafi in ihrer K I 4 eine grofie Liicke (namentlich im Gemuts- 
unterricht) fuhlbar w ird, wenn K 4 fehlt, der uns ja  ais der 
geistig regste bekannt ist. — Wenn K 36 (der krankhaft nerv6s 
ist) fehlt, so ist die Klasse vie l lenksamer. Statt Dazwischen- 
fahren is t ruhiges Ermahnen moglich.

Uber K I 5 berichtet Ln 5: „In  meiner Klasse konnte ich 
deutlich merken, wenn gewisse Schulerinnen fehlten. Besonders, 
wenn M 36 fehlte. Die Klasse war bedeutend stille r, denn 
M 36 wollte immer die erste sein in allem. Einmal fehlte sie 
und kam dann wieder und war derart lebhaft, sprang auf, war 
vorlaut, kurz, ich mufite sie energisch auffordern, daran zu 
denken, dafi sie nicht allein in  der Klasse ware, dafi sie Riick- 
sicht zu nehmen hatte, und sagte kurz zu ih r: M 12 solle ih r
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je tzt einmal erzahlen, wie es gestem bei uns gewesen ware. 
M 12 ging nach vom und sagte: ,Gestern is t es vie l schbner 
bei uns gewesen, es war ruhig und ordentlich und heut is t es 
laut und gar nicht schon, und das kommt nur davon, dafi M 36 
so vorlaut is t.‘ M 36 merkte es sich; leider nur nicht fur lange.

In  ahnlicher Weise machte sich das Fehlen von M 10 bemerk- 
bar, nur in  bedeutend geringerem Mafi.“

Ln 6 bedauert den Abgang der beiden tiichtigen Schuler 
G. P. und H. F. und ste llt fest, dafi eine deutliche Liicke in 
der Klasse fiililb a r wurde. Im  iibrigen macht sich das Fehlen 
einzelner Kinder nicht irgendwie bemerkbar; nur wenn mehrere 
der fiihrenden Kinder fehlen, „so merke ich das auffallend im 
Unterricht“ .

Ln 8 berichtet uber K I 8: „Der Klassenbestand hat sich in 
2 Jahren kaum geandert. Hinzugekommen is t K 15, iib t aber 
jj j keiner Wcise einen E influfi aus. Mufi man die Klasse wegen 
Fehlens einer Lehrkraft m it einer niederen kombinieren, zeigen 
sie gem ihre geistige Uberlegenheit; m it einer hoheren da- 
gegen machen sie Versuche, sich durch riipelhaftes Benehmen 
w ichtig zu tun. Fehlen gewisse Knaben, z. B. K 30 (war einige 
Wochen in Wurttemberg), K  11 (lange im Krankenhaus), so 
empfinden die Kinder es anscheinend wohltuend; im  Unterricht 
geht es ruhiger zu, andre kommen mehr zu W ort. Fehlt da- 
gegen K 10, fehlt es der Klasse in  gewisser Weise an Anregung, 
weil K  10 viel fragt, erzahlt und die andern anspornt, es ihm 
gleichzutun."

Von K I 9 haben w ir schon an anderer Stelle gehOrt, dafi das 
Hinzukommen neuer Schuler die Klasse zu erhOhtem E ifer an
spornt, dafi sie sich aber durch schlechte Elemente, die in die 
Klasse eintreten, nicht von ihrer rechten Bahn abbringen lafit. 
Das Fehlen einzelner Schuler macht sich — nach der M ittei- 
lung von L  9 — nicht irgendwie in  der Klasse bemerkbar.

tjbersehen w ir nun diese Aufierungen, so scheint sich doch 
zu ergeben, dafi sich in  Klassen m it einem besonders gesunden 
Gemeinschaftsleben, z. B. in  K I 3, K I 6 und K I 9, das Fehlen 
einzelner Kinder nicht bemerkbar macht, und dafi neueintretende 
Kinder den Geist solclier Klassen kaum beeinflussen konnen. 
H ier tragt eben jeder sein Bestes zum Gemeinschaftsleben bei, 
jeder w irk t m it am gemeinsamen Schaffen, h ilft m it bei der 
Bildung des objektiven und subjektiven Geistes. Nicht einzelne
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Kinder pragen der Klasse einseitig ihren Stempel auf. Eine 
solche beseelte Gemeinschaft w ird durch das Fehlen oder Hin- 
zukommen einzelner nicht erschiittert.

Is t dagegen der Klassengeist einseitig beeinfluM durch ein
zelne im guten oder schlechten Sinne fiihrende Kinder, so w ird  
sich dereń Fehlen naturlich unangenehm oder angenehm ftihl- 
bar machen. Und solche Klassen sind in  Gefahr, wenn Kinder 
in  sie eintreten, die im schlechten Sinne starker suggestiv 
w irken ais die bisher fiihrenden Kinder. Sicherheit gegen 
solche Schwankungen bietet also nur die Entwicklung der 
Klassengemeinschaft zum Typ der beseelten Gemeinschaft, und 
der Weg dazu — das w ird  uns immer deutlicher — ist die 
konsequente Durchfiihrung des Arbeitsprinzips im Unterricht.



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

D er L e h re r und  d ie  K lassengem einschaft
Es is t im  Yerlaufe der bisherigen Erorterungen schon ver- 

schiedentlich darauf hingewiesen worden, dafi der Lehrer ganz 
wesentlich m it zur Klassengemeinschaft geliort, und dafi er den 
Geist der Klasse sehr stark beeinflussen kann. Jetzt wollen 
w ir dieses Verhaltnis des Lehrers zur Klassengemeinschaft am 
Leitfaden unseres Quellenmaterials naher untersuchen.

Um iiberliaupt das Verstandnis fu r das Gemeinschaftsleben 
einer Klasse zu ermoglichen, haben w ir vor der Charakteristik 
dieses Gemeinschaftslebens auch eine Charakteristik des Lehrers 
zu bieten versucht (siehe 1. und 2. Abschnitt!). Dabei haben 
w ir uns an Sprangers Lebensformen gehalten und nach ihnen 
die Lehrertypen orientiert. Es is t hier wohl der rechte Platz, 
um genauer verstandlich zu machen, was w ir m it dem oko- 
nomisch oder theoretisch oder asthetisch usw. eingestellten Typ 
des Lehrers oder m it der Yereinigung solcher Typen (z. B. óko- 
nomisch-sozialer Typ) meinen. Ich kann mich dabei an mein 
Lehrerbuch halten. Dort habe ich das B ild  des idealen Lehrers 
und der mehr einseitig eingestellten Typen folgendermafien 
gezeichnet:

Der Grundsug im  Bilde des berufenen Lehrers is t der sitt- 
liche Charakter. Nur ais s ittlich  hochstehender Mensch k a n n  
der Lehrer fu r die Kinder ein voranleuchtendes Vorbild sein. 
Nur ais solcher kann er ihre Achtung gewinnen, die die uner- 
lafiliche Bedingung ftir  alle fruchtbare Bildungsarbeit ist. Denn 
Achtung griindet sich immer auf sittlichen W ert.

Dieser sittliche Charakter aufiert sich in  einem vorbildlichen 
Lebenswandel. Der berufene Lehrer lebt in  diesem Sinne den 
Kindern seine Lehre vor. Aus allen seinen Handlungen spricht 
ein starker, fester, selbstandiger, beharrlicher, auf ein wertyolles



2 0 2 D e r L e h re r und  d ie  K lassengem e inscha ft

Ziel gerichteter W ille, der sich m it unermudlichem Feifie ver- 
bindet.

Er handelt nie gegen seine Uberzeugung, auch dann nicht, 
wenn ihm daraus Unbeąuemlichkeiten erwachsen. A li seinem 
Tun ist der Stempel innerer W ahrhaftigkeit aufgedriickt. 
Er is t gerecht, zeigt Selbstbeherrschung, la fit sich nie zu un- 
iiberlegtem Handeln hinreifien. Er is t geduldig und duldsam 
gegenuber den Schwachen der Kinder, ohne doch jemals sein 
Bildungsziel aus dem Auge zu verlieren. Dieses Ziel is t darauf 
gerichtet, die im Kinde erkannten W ertmoglichkeiten verwirk- 
lichen zu helfen, die er immer im Zusammenhange m it dem 
liochsten Gesamtwerte, das heifit m it der Gottheit, sieht und
beurteilt. In  diesem Sinne is t er ein religioser Mensch.

Im  Yordergrunde seines Wesens aber steht die dsthetische 
Struktur. Eine lebhafte Phantasie und starkę Gefiihlserregbar- 
ke it ermoglichen ihm die innige Einfiihlung in  die Ind ividualitat 
des Kindes, ohne die ein tieferes Verstehen nicht moglich ist. 
Sie drangt ihn daruber hinaus zum Bilden, zum Formgeben. 
Aber sie zie lt nicht auf den Ausdruck eignen Erlebens, das 
heifit auf kiinstlerisches Schaffen, sondem auf Entfaltung der 
kindlichen wertvollen Anlagen, auf Yerwirklichung der im 
Kinde liegenden Wertmoglichkeiten. Darum drangt er auf 
Selbstandigkeit, auf Entwicklung der produktiven Krafte des
Kindes. Alles, was er an das Kind heranbringt, w ill er an-
kniipfen an schon vorhandene Anlagen und es dadurch zum 
Bildungsbestandteile des Kindes machen. Zu diesem Zwecke 
versucht er alle Bildungsstoffe durch Phantasie zu beseelen 
und zu verlebendigen, um sie so dem Kinde zum Erlebnis 
werden zu lassen. Und nichts bietet er ais ein Fertiges, Ab- 
gesclilossenes dem Kinde dar, sondern fordert immer die 
kindliche Selbsttatigkeit und Gestaltungskraft zur endgiiltigen 
inneren Aneignung, zur wahren Hineinbildung heraus. Dabei 
ersclieinen ihm ais wertvollste Bildungsstoffe die, an denen sich 
einfuhlende und darstellende Phantasie betatigen konnen. Be
sondere Bedeutung ais Bildungsm ittel m ifit er der Krmst bei, 
zu der er ein auf Erlebnis beruhendes inniges Verhaltnis hat. 
A is asthetisch eingestellter Mensch hat er seine Freude an 
gesunden, frischen, sauberen und hubschen Kindern, die sich 
taktvo ll und gewandt zu benehmen wissen, und is t f iir  sich 
selbst bemiiht, auch aufierlich einen wohltuenden, frischen, er-
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freulichen Eindruck zu erwecken. Sein Bildungsstreben richtet 
sich eben auf den Vollmenschen im Kinde, auf die seelische 
und kórperliche Seite zugleich.

M it der asthetischen S truktur verbindet sich eng die soziale. 
Zur Freude am Eigenleben des Kindes t r it t  die Liebe zum Kinde. 
Sie la fit ihn die Unterschiede in  der inneren und aufieren A rt 
der Kinder ubersehen. Auch denjenigen Kindern, die seiner 
eignen Wesensart nicht entsprechen, sucht er dieselbe Liebe 
und dasselbe Yerstehen entgegenzubringen wie den anderen, 
sucht sie alle ganz gleichmafiig zu fordem. Ganz besonders 
innig nimmt er sich der Schwachen und H ilfsbediirftigen an, 
in  denen seine verstehende Liebe noch wertvolle Anlagen genug 
zu finden weifi. Er glaubt an das Gute im Menschen, w eil er 
die Menschen liebt. Dieser Glaube an die Menschen und die 
allgemeine Menschenliebe machen einen wichtigen Zug in seinem 
Wesensbilde aus. Aus ihnen folgt die Selbstlosigkeit, die sich 
in  der K ra ft zur Entsagung und in nie ermiidender Opferfreudig- 
ke it aufiert. Uber demlch steht ihm die menschliche Gemeinschaft. 
In  sie die Kinder hinein zu bilden erscheint ihm ais seine wich- 
tigste Aufgabe. Darum legt er besonderen W ert darauf, die so- 
zialen Anlagen im Kinde zur Entfaltung zu bringen, nicht durch 
blofie Lehre, sondern durch Yerm ittlung des Erlebnisses mensch- 
licher Gemeinschaft, wie es die Gemeinschaftsschule erstrebt.

Mehr im Hintergrunde steht in seinem Wesensbilde die theo- 
retische Struktur. Er w ill dem Kinde die geistige K ultur seines 
Volkes zum Bildungserlebnisse werden lassen. Das setzt bei ihm 
ein solides Mafi von Wissen voraus. Aber Wissen is t ihm nicht 
Endzweck; es is t ihm nur M itte l zur Bildung. Sein Streben 
geht dahin, das Kind zum selbsttatigen Erkennen zu fuhren. 
Es soli das Wissen nicht gedachtnismSfiig aufnelimen und auf- 
bewahren, sondem sich selbstandig erarbeiten. Letztes Ziel is t 
ihm, im Kinde die Krafte zu produktivem Denken zu entfalten. 
Totes, also nicht zur Bildung gewordenes Wissen lehnt er ab, 
lebendiges Wissen schatzt er hoch ein. Er liebt die Wissen- 
schaften und scheut keine M iihe, sich in sie einzuarbeiten. 
Und seine gute intellektuelle Begabung verbiirgt ihm den Er- 
folg. F iir den Unterricht bereitet er sich grundlich vor, so dafi 
er jederzeit iiber dem darzubietenden Stoffe steht. Denn er 
weifi, dafi er ihn nur aus solcher Uberlegenheit heraus einfacli 
und lebendig gestalten, dafi er ihn w irklich meistern kann.
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Auch die ókonomische S truktur w irk t sich in ihm aus. Sie la fit 
ihn dahin streben, die Bildungserfolge ftir die Kinder m it dem 
geringsten Kraftaufwande zu erzielen. Darum w ird er alle 
methodischen Fortschritte, die in dieser Richtung liegen, sich 
zunutze machen und w ird in  diesem Sinne ein rechter Schul- 
Meister sein. Er w ird  auch bei seinen Bildungsbestrebungen 
immer den Anschlufi ans praktische Leben suchen, aber nicht 
um praktische Nutzwirkungen zu erzielen, sondem um eben 
Fiihlung m it dem Leben ais dem Nahrąuell aller Bildung zu 
behalten. Darum w ird er z. B. die Kinder gern dazu anleiten, 
im W erkunterricht selbsttatig mancherlei Gebrauchsgegenstande 
anzufertigen, aber nicht um des Nutzwertes, sondern um des 
Bildungswertes w illen, der im gemeinsamen Schaffen liegt. Die 
okonomische Tendenz steht also — wie auch die theoretische — 
ganz unter der Zielbestimmung der asthetisch-sozialen, oder was 
dasselbe bedeutet: des Bildungsgedankens.

Dafi auch die politische, auf Durchsetzen der eigenen PersOn- 
lichke it gerichtete Veranlagung im Wesensbilde des ideał en 
Lehrers nicht fehlen darf, is t sicher. Sie tr it t  uns entgegen 
ais das Streben nach Fuhrertum. Aber der ideale Lehrer w ill 
die Kinder ihren eigenen, von ihrer Wesensart ihnen vorge- 
schriebenen Weg fuhren. E r w ill nicht seine PersOnlichkeit 
in  dem Sinne durchsetzen, dafi er die Kinder nach seinem 
eigenen Bilde zu formen sucht; sondern er w ill seine uberlegene 
Kenntnis der kindliclien Eigenart und der W eit dahin fruchtbar 
werden lassen, dafi er dem Kinde im Zusammentreffen m it der 
W eit zu der in  ihm angelegten Form verh ilft. E in Fuhrer und 
Helfer zu des Kindes ureigener Form w ill er sein.

W eil er nun alle diese Ziige in  sich vereinigt, die ihn zum 
Menschenbildner berufen, so e rfu llt ihn eine hohe beschwingende 
Liebe zu seinem Berufe. E r kann sich in  der weiten W eit 
keine schonere Aufgaben denken, ais knospende Menschen i h r e r 
Reife und Yollendung entgegenzufiihren. Diese Liebe zum Be
rufe is t der beherrschende Farbton, der Sonnenglanz, der das 
ganze B ild  des idealen Lehrers iibergoldet. Sie is t es, die seine 
Berufsarbeit auf Heiterkeit und Freude stimmt und diese Freude 
aufbluhen la fit in  den Herzen der Kinder.

Die mehr einseitig eingestellten Lehrertypen sind folgender- 
mafien charakterisiert:
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1. Typ des einseitig religios eingestellten Lehrers.
Im  Vordergrunde eines Wesens steht beherrschend die 

religiose Struktur, die ihn zwingt, jedes Tun und Erleben in  
Beziehung zum Sinn des Lebens iiberliaupt, zur Gottheit zu 
setzen. Diese Einstellung w ill er auch in  den Kindern wecken. 
E r hat vielfach wenig Sinn f iir  Phantasiewerte in  Kunst und 
Spiel. Sein Unterricht ist emst und w iird ig , zum Predigen 
und Moralisieren neigend, was die Kinder le icht ais langweilig 
und pedantisch empfinden. Der Wissenschaft, insbesondere der 
Naturwissenschaft, steht er vielfach feindlich gegeniiber. Das 
Hauptgewicht legt er auf den Religionsunterricht, in  dem er 
unter Umstanden fanatisch und unduldsam auftreten kann. 
Dabei hat er seine Kinder in  der Regel herzlich lieb und fiih lt 
sich f iir  das W ohl ihrer Seele — wie er es versteht — ver- 
antwortlich.

2. Typ des einseitig asthetisch eingestellten Lehrers.
Im  Vordergrunde seines Wesens steht beherrschend die 

asthetische Yeranlagung. Er is t — auch im Unterricht — ganz 
auf Phantasie und Gefuhl, auf E infiihlung und gefiihlsgetriebenen 
Ausdruck gestellt, und w irk t deshalb belebend und begeistemd. 
Er sucht das Kind zu bilden weniger um des Kindes ais um 
der Lust des Bildens w illen. Und sein Ziel is t, weniger die 
Eingliederung des Kindes in  die Kulturgesellscliaft der Er- 
wachsenen ais seine Heranbildung zu einer selbstandigen, un- 
abhangigen Individualitat.

3. Typ des einseitig sozial eingestellten Lehrers.
Im  Yordergrunde seines Wesens steht richtunggebend die 

soziale Struktur. Er is t ganz auf Hingabe an andere gestellt, 
kommt allen Kindern m it derselben hingebenden Liebe ent- 
gegen, is t oft bis zur Selbstverleugnung duldsam und verstehend. 
Sein hochstes Ziel ist, die Kinder zu wertvollen Gliedern der 
menschlichen Gesellschaft zu bilden.

4. Typ des einseitig theoretisch eingestellten Lehrers.
Im  Vordergrunde seines Wesens steht das theoretische In te r

esse, d. h. das Streben nach Erkenntnis und die Befriedigung 
durch Erkenntnis. Den Bildungsbegriff fa fit er in der Regel 
mehr intellektualistisch auf. Er w ill den Kindern vor allem 
Erkenntnis und Wissen verm itteln und steht ihnen mehr ob- 
je k tiy  k iih l und sachlich ais warm und personlich gegeniiber.
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5. Typ des einseitig ókonomisch eingestellten Lehrers.
Im  Yordergrunde seines Wesens steht die ókonomische 

Struktur. Er strebt danach, m it geringstem Kraftaufwand die 
Kinder zu der hochsten Leistungsfahigkeit zu fuhren. Er be- 
tont sehr stark die Methode und is t in  der Regel ein guter 
Methodiker. Bildung is t fu r ihn im wesentlichen Entfaltung 
nutzbringenden Konnens. Fur Kunst hat er im allgemeinen 
wenig Sinn, ebensowenig wie fur Wissen, das nicht sogleich 
in  Nutzwerte umgesetzt werden kann.

6. Typ des einseitig politisch eingestellten Lehrers.
Im  Yordergrunde seines Wesens steht d ie politische Struktur, 

d. h. er is t vor allen Dingen auf Durchsetzung seiner Person- 
lichke it bedacht. E r w ill die Kinder nach seinem Bilde formen 
und dabei das Gefuhl der Uberlegenheit genieben. Er is t oft 
launisch und unberechenbar und leicht geneigt zu harten und 
oft ungerechten Strafen. Zensur und Versetzung sind ihm w ill- 
kommene Drohmittel, um die Kinder ganz in seine Gewalt zu 
bekommen.

A lle diese Typen sind selten rein ausgepragt gegeben. In  der 
Regel finden die mannigfaltigen Verbindungen untereinander statt.

So finden w ir bei den Lehrpersonen der von uns untersuchten 
Klassen den theoretisch-okonomisch-sozialen Typ bei L  1 aus
gepragt, den asthetisch-okonomisch-sozialen bei Ln 2, den 
Okonomisch-sozialen bei Ln 3, den ókonomisch-asthetischen bei 
Ln 4, den asthetischen bei Ln 5, den sozial-asthetisch-religiOsen 
bei L  6, den theoretisch-sozial-religiosen bei L  7, den asthetisch- 
sozial-theoretischen bei Ln 8, den asthetisch-sozialen bei Ln 9, den 
asthetischen bei L  10, den asthetisch-sozial-religiósen bei L  11.

Und jede Lehrperson w irk t nun auf die Klassengemeinschaft 
nach Mafigabe ihrer besonderen Veranlagung ein, und auch ih r 
U rte il uber die Klassengemeinschaft w ird  dadurch beeinflufit.

So sagt z. B. L  1 (im Lehrerbuch S. 16): „H ier aber w irk t 
hemmend (namlich sein Fiihrerstreben hemmend) eine starkę 
Auspragung der sozialen Struktur, die den Mitmenschen zu 
yerstehen sucht, ihn in seinen Fehlern entschuldigt, seinen 
Schwachen yielle icht zu sehr nachsieht, zum Teil unter Hintan- 
setzung der eignen Personlichkeit.“  Aus einer solchen Veranlagung 
heraus versteht man nicht nur seine A rt, die Kinder zu charakteri- 
sieren, die eben ein selten liebevolles Einfuhlen und Yerstehen
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der einzelnen Individualitaten verrat, sondern auch seinen Ein
flu fi auf das Gemeinschaftsleben, den er selber m it folgenden 
Worten kennzeichnet: „Ich  lie fi den Kindern zuerst recht viel 
Freiheit und g riff nur bei grofien Ungezogenheiten ein. Ich 
hoffte, dafi die Gemeinschaft regelnd und erziehend einwirken 
wiirde. Ich hatte aber meine Erwartungen an die Sechsjahrigen 
zu hoch gestellt und sah mich genotigt, dem kindlichen Eigen- 
w illen meinen W illen ais Erzieher imd Lehrer entgegenzu- 
stellen, zu versuchen, die zwanzig auseinanderstrebenden 
Menschenkinder durch leichten Zwang zu einer schatfenden 
Gemeinschaft zusammenzufuhren. Eine Mafinahme, die fur 
mich einen gewissen Grad Selbstiiberwindung kostet; denn ich 
raume der Eigenart des Kindes grofie Rechte ein, suche ihrer 
egozentrischen A rt nachzugehen und sie zu verstehen und 
gelten zu lassen. Ich kann aber, da ich den Kindem Fertig- 
keiten beibringen, Fahigkeiten entwickeln und Anlagen wecken 
soli, ihrer Eigenpersonlichkeit nur zu einem bestimmten Grad 
die Freiheit lassen, sich auszuleben, der FOrderung der Gesamt- 
heit zu Liebe.“

Und an anderer Stelle sagt er: „E rst in den letzten Wochen 
zeigen sich Ansatze, dafi sich die Kleinen im Unterricht ais 
Gemeinschaft fuhlen. Fruher arbeitete jedes Individuum fur 
sich. Es mag daran liegen, dafi ich, um die einzelnen kennen 
zu lernen und sie zu unbefangenen Aufierungen zu bringen, 
wenig hemmte, sodann jeden nach Móglichkeit gewahren liefi, 
dadurch einen schon in den Kleinen liegenden Egoismus forderte.“

Bei Ln 2 zeigt sich der E influfi der individuellen Veranlagung 
z. B. in der optimistischen Beurteilung der Kinder. Im  Lelirer- 
buch sind folgende Beobachtungstypen festgestellt worden:

a) Der subjektive und der objektive Typ. Der erstere liłfit 
sich le icht durch Sympathie und Antipathie bestimmen. 
Er t r it t  auf in den Spielarten des mehr optimistisch oder 
des mehr pessimistisch eingestellten Beobachters.

b) Der phantasie- und gefiihlsmdjiig und der mehr verstandes- 
mdfiig beobachtende Typ. Der erstere dringt mehr auf 
das Gesamtbild und die Hauptlinien des kindlichen 
Wesens. Der letztere zie lt mehr auf die Einzelmerkmale.

c) Der synłhetische und der analytische Typ. Der erstere 
sucht mehr aufbauend den einheitlichen Kern und die 
zusammenstimmenden Merkmale zu erfassen; der letztere
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w ill mehr zergliedernd die F iille  des einzelnen heraus- 
arbeiten. Beide beriihren sich eng m it den Typen unter b.

d) der praktische und der theoretische Typ. Der erstere 
halt sich an die tatsachlich gegebenen Lebensaufierungen 
des Kindes und w ill lediglich aus ihnen das Wesensbild 
erdeuten. Der theoretische Typ wull diese Deutung be- 
grunden und vertiefen durch Anwendung wissenschaft- 
lic lie r H ilfsm itte l.

In  der Regel werden die ersten Glieder dieser 4 Paare in 
Yerbindung miteinander auftreten; und entsprechend die zweiten 
Glieder. Das bedeutet also: der subjektive Typ w ird  im a ll
gemeinen phantasie- und getiihlsmafiig, synthetisch und praktisch 
verfahren. Und m it dem objektiven Typ w ird  in der Regel der 
verstandesmafiige, analytische und theoretische verbunden sein. 
Die erste Gruppe, die ausgesprochen asthetischen Naturen, w ird 
der freien Beobachtung sympathischer gegenuberstehen ais der 
gebundenen, wahrend die zweite Gruppe, die mehr theoretische, 
den W ert systematischer Beobachtung ziemlich hoch einschatzen 
w ird. Die ausgesprochenen dsthetisch-sosial Yeranlagten werden 
dagegen m it der phantasie- und gefulilsmafiigen, synthetischen 
und praktischen Beobachtungsart zugleich die objektive ver- 
binden und aus Gerechtigkeitsdrang und verstehender Liebe 
heraus eine Erganzung und Vertiefung ihrer freien Beurteilung 
durch die systematische zu erstreben suchen.

Ln 2 wiirde darnach zum Typ des subjektiven, optimistisch 
eingestellten Beobachters zu rechnen sein. Und ihre Angaben 
uber die Kinder und ihre Entwicklung mussen zweifellos in  
dem Sinne ais optim istisch gefarbt angeselien werden, dafi Ln 2 
die auch vorhandenen Schattenseiten an den Kindern leicht 
ubersieht. Und es is t charakteristisch f iir  ihre asthetisch ein- 
gestellte A rt, dafi sie die Kinder besonders auf dem Gebiete 
des phantasiemafiig Wirksamen zu packen und zur Erlebnis- 
gemeinschaft zusammenzuschmelzen versucht. Sie schreibt: 
„Ich  erzalile gern spannende Sagen, Marchen und Geschichten. 
Je mehr ich innerlich daran beteiligt b in, desto deutlicher ist 
der Widerschein auf den Gesichtern, die Teilnahme, das M it- 
erleben.“

Besonders deutlich la fit sich der E influfi der Lehrerindivi- 
dua litiit auf das Gemeinschaftsleben der Klasse bei Ln 3 nach- 
weisen. Sie rechnet sich — zweifellos m it vollem Recht — zum
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okonomisch sozialen Typ. Ih r kommt es wesentlich darauf an, 
schOpferische Arbeit „von geistigem und sittlichem  W erte“ zu 
schaffen „m it der grOfitmOglichen Zeit-, Kraft- und Material- 
erspamis“ . Und es is t — ich mochte fast sagen — erhebend, 
aus ihren Berichten (siehe 1. Abschnitt) zu sehen, m it welchem 
Ernst und welcher W ahrhaftigkeit sie diesen Grundsatz der 
Klasse gegenuber durchzufiihren versucht. Sie sucht den Kindern 
durch ihrYerhalten ihnen gegenuber alle Gemutsaufwallungen 
zu ersparen, die nur Kraftvergeudung bedeuten wiirden, ohne 
die Kinder zu selbstandigem, wertvollem Schaffen zu fuhren. 
Und indem sie auf diesem Wege alle Krafte der Kinder auf 
die Bahn gemeinsamer, sinnvoller Betatigung lenkt, erreicht 
sie, dafi ihre Klasse sich mehr und mehr zur beseelten Gemein
schaft hin entwickelt. Entsprechend finden w ir bei allen Lehr
personen deutlich den E influfi ihrer Ind ividualita t auf das Ge
meinschaftsleben ausgepragt — so versucht z. B. die asthetisch 
eingestellte Ln 4 ihre Klasse durch gemeinsames Kunsterleben 
siehe Unterrichtsstunde im  8. Abschnitt!) zum Gemeinschafts- 

erleben zu erziehen; so finden w ir bei dem theoretisch ein
gestellten L  7 immer dasBestreben, seine besonderen Erfahrungen 
heoretisch zu verallgemeinern, das sich zweifellos m it dem 

Bestreben verbinden w ird, im Sinne dieser so gewonnenen 
allgemeinen Einsichten uber das Gemeinschaftsleben nun auf 
die Klasse zuriickzuwirken (siehe z. B. seine Ansicht iiber 
Fuhrertum, iiber das Gerechtigkeitsgefuhl der Kinder, iiber die 
beste Lage des Schulhauses [13. Abschnitt] usw.). Und is t es 
nicht auffallig, dafi in  KI 6 eine ausgesprochen religióse Stimmung 
herrscht, die auf das Gemeinschaftsleben verbindend einw irkt? 
Ln 6 ist eben eine religióse Natur und w irk t in  der Richtung 
ilires individuellen Strebens auf die Klasse ein. Auch mufi es 
auffallen, dafi in  K I G so viele musikalische Kinder sind (siehe
2. Abschnitt!). Offenbar liangt es damit zusammen, dafi Ln 6, 
die selber musikalisch is t und eine gute Stimme hat, die Musik 
ais M itte l zur Gemeinschaftserzieliung oft gebraucht (siehe
3. Abschnitt: die Madchen singen oft in  den Pausen). Uberall 
finden w ir eine enge Beziehung zwischen der Ind iv idua litiit des 
Lehrers und dem Gemeinschaftsleben der Klasse.

Dafi diese Einwirkung des Lehrers auf die Klassengemein
schaft immer ein stark suggestives Moment in sich birgt, w ird 
von allen Lehrern und Lehrerinnen bestatigt. Man erinnere
D o r i n g ,  Psychologie der Schulklasse 14
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sich nur der Angaben von Ln 3 (1. Abschnitt!). Aber diese 
durch den Lehrer ausgeiibte Suggestion hat nicht das Ziel, eine 
willenlose Masse zu beeinflussen, sondern selbstandige Kinder- 
individuen in die Richtung des Lehrerwiłlens zu stellen, der 
auf die beseelte Gemeinschaft abzielt. Dafi bei solcher Beein- 
flussung die Stimmung des Lehrers stark m itw irkt, w ird  von 
allen Lehrem imd Lehrerinnen berichtet, wie auch umgekehrt 
festgestellt w ird, da& die Stimmung der Klasse den Lehrer 
stark beeinflufit. So schreibt L  1 uber K I 1: „Wenn ich einmal 
niedergedriickt bin, da kommen sie m ir m it ihrem offenen 
Herzen entgegen; zeigen m ir, wie gern sie mich haben, wie 
lieb ich ihnen bin, ja  kann man dann noch Sorgen nacligehen? 
Dann nehmen sie mich ganz m it Beschlag und ich gehóre ihnen 
ganz, und die Alltagssorgen schwinden, und ich werde froh bei 
ihnen und durch sie. Abgespanntheit w irk t auch lahmend auf 
die Klasse oder la fit mich nicht die K ra ft finden, sie zusammen- 
zufassen, so dafi jeder oder kleinere Gruppen (im Lesen) sich 
ihren Lesestoff selbst aussuchen konnen. “

Ahnlich schreibt Ln 2: „Die Klasse kann man eigentlich ais 
den Spiegel unserer eigenen Stimmung ansehen. Sind w ir selber 
froh und heiter, oder mude und abgespannt, so w irk t diese 
Seelen- oder K5rperverfassung auf die Kinder. Lachen, Weinen, 
Gahnen, Hustenanfalle, alles steckt an, und im Nu is t die 
ganze Versammlung davon befallen." Und an anderer Stelle 
schreibt sie: „Gewifi hat die Stimmung des Lehrers einen 
grofien E influfi auf die Klasse. Sind w ir uns selber noch kaum 
unserer Gemfltsyerfassung bewufit, die Kinder fuhlen es sofort.“

Auch Ln 3 berichtet in  diesem Sinne (siehe 1. Abschnitt). 
Ein hubsches Beispiel, wie fein die Kinder die Stimmung der 
Lehrerin erkennen, gibt Ln 4, wenn sie schreibt: „Manchmal 
haben m ir Madei, die besonderen B lick dafiir hatten, gesagt: 
,Sie freuen sich, Ihre Augen lachen ja  so.‘ “

Ln 5 schreibt: „N aturlich war meine Stimmung nicht immer 
gleichmafiig; es gab auch trilbe Tage, und dann waren es 
eigentlich die Kinder, die mich bald eines besseren belehrten, 
durch ihren Frohsinn, durch ih r der ,Gegenwart‘ angepafites 
Verhalten.“

Und von K I 6 haben w ir aus dem Munde von Ln 6 schon 
gehbrt, wie innig und zart die Klasse an der Stimmung der 
Lehrerin teilnimmt.
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Fragen w ir nun, welche A rt der Einwirkung des Lehrers auf 
die Klasse denn die im guten Sinne wirksamste ist, so erhalten 
w ir ziemlich iibereinstimmende Antworten. L 1 schreibt: „Im  
Umgang, unter vier Augen, in  kleinen Gruppen: freundlicher 
Ton. Im  Klassenverband is t energisches Auftreten, einmal m it 
einem Machtwort dazwischenfahren, immer von sofortiger W irk- 
samkeit. Freundliches, gutiges Zureden hat langst nicht die 
Durchschlagskraft. Es mufi ihnen deutlich werden, dafi, trotz 
aller Freundlichkeit, sie nicht die Alleinherrscher sind, sondern 
sich den Anordnungen und Weisungen eines reiferen Menschen 
zu fugen haben, und zwar sofort.“

Ln 2 sagt m it Bezug auf K I 2: „D ie Ruhe be w irk t am meisten. 
Ich habe bemerkt, je  ruhiger ich mich zeige, desto grOfiere 
W irkung erziele ich. Ein einziger B lick ohne W ort vermag 
mehr ais alles andere! Gleich is t die Reaktion da! Ich kann 
deutlich sehen, wie dankbar die Kinder dafur sind, dafi ih r 
kleines Vergehen nicht erst laut erwahnt und ans L ich t gezerrt 
w ird. So is t es eine Angelegenheit nur zwischen dem Kind 
und m ir, ohne dafi die Klasse erst m it Ausrufen dazwischen- 
kommt. Gleich besinnt sich das Kind und andert sich. Eine 
Handbewegung der Ermunterung z. B. vermag auch viel mehr 
ais ein langer W ortschwall. Bei einer langen ,Predigt‘ verlieren 
die Kleinen die Geduld und stumpfen ab dagegen. Wenn eine 
Sache aber doch mehr Erlfiuterung erfordert, hat das Appellieren 
an die gute Einsicht einen schOnen Erfolg.“

Ganz ahnlich aufiert sich Ln 3. Gleichmafiige, suggestiv 
wirkende Ruhe, die aus einer grofien Geduld herauswachst, 
sind fiir  sie der Zauberschlussel, der die besten Erfolge auch 
f iir  das Gemeinschaftsleben erschliefit. „M it Ruhe lasse ich 
dem kleinen Geiste auch seine Ruhe.“  Is t sie selbst erregt 
und gereizt, so versagt die Klasse vollstandig. „B in  ich gereizt, 
so is t die Klasse wie umgewandelt, alle scheinen dumm.“ 
Liegen irgendwelche Unstimmigkeiten vor, so sind sie durch 
gemeinsames Besprechen und tjberlegen und durch ruhiges 
Ermahnen am leichtesten zu beheben.

F iir K I 4 scheint dieser Weg im allgemeinen nicht gangbar, 
sie is t eben von der beseelten Gemeinschaft noch ziemlich w eit 
entfernt. Ln 4 halt strammes Zufassen und gelegentliches 
Dazwischenfahren m it Worten — so wenig es ih r auch zusagt — 
doch f iir  nbtig.

14*
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Demgegeniiber betont Ln5  wieder die Ruhe. Sie schreibt: 
„Meine W irkung auf die Klasse war am starksten, wenn ich 
den Kindern ruhig und kla r die Sache auseinandersetzte, wenn 
ich sagte: versucht es mai, so zu machen oder: ich glaube, 
wenn ih r euch noch mehr bemtiht, w ird es besser gehen. Aber 
m it Schelten nicht; ja  sie waren wohl s till, aber ohne Trieb, 
und ich kann wohl sagen, dafi ich nicht zu o ft gescholten habe.“

Ganz entsprechend betont auch Ln 6 die W ichtigkeit gleich- 
mafiiger Ruhe und Beherrschtheit des Lehrers. Sie w ill Yer
trauen in  den Kindern wecken und dadurch ih r Selbstvertrauen 
starken und ihren Schaffensdrang erhohen.

So zie lt auch L 7  auf eine „vertrauensvolle Einstellung" zu 
seinen Schulkindem. „Yertrauen der andern erweckt Selbst- 
vertrauen und Selbstachtung, ohne diese aber is t kein sittliches 
Tun moglich.“

Und Ln8 schreibt in ahnlichem Sinne: „Ich  selbst bin, wie 
es meinem Wesen entspricht, bestimmt, ruhig, gleichmafiig, 
heiter m it den Kindern und erziele ein durchweg gutes Betragen. 
B in ich aber einmal ungeduldig oder erregt, was zuweilen vor- 
kommt, so w ird sof ort das Verhalten der Kinder schlecht 
beeinflufit, und sie werden unlustig, letzteres auch, wenn ich 
selbst durch schlechtes Befinden unlustig bin, was gliicklicher- 
weise selten vorkommt.

Daraus ergibt sich, dafi eine Ideallehrerin fiir  diese Klasse 
ruhig sein mufi, gleichmafiig, bestimmt aber nicht streng, frisch, 
fortreifiend und geduldig m it den Schwacheren.“

Immer wieder werden gefordert: vertrauenerweckende Ruhe 
und, Geduld. Dabei steht es nach dem Vorausgegangenen fest, 
dafi jeder Lehrer anders auf die Klasse w irk t, und es ware 
interessant, wenn sich im einzelnen Falle feststellen liefie, wie 
denn verschiedene Lehrpersonen auf dieselbe Klasse wirken, 
und wie dieselbe Klasse auf verschiedene Lehrpersonen w irkt.

Zu dieser Frage macht z. B. Ln8  folgende Angaben: „Das 
Yerhalten der Kinder bei den verschiedenenLehrpersonlichkeiten 
is t sehr verschieden.

Lehrerin a is t ungemein ruhig, gleichmafiig, spricht leise, is t 
konseąuent, streng. Die Kinder yerhalten sich durchweg gut, auch 
nach der Stunde herrscht noch Ruhe; aber dann bemerkt man 
eine leise Entspannung, Auflosung. Sie zeigen sich der Lehrerin 
gegenuber wenig zutraulich, wagen sich nicht recht heran.
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Lehrerin b is t frisch, etwas sarkastisch, weifi zu begeistem, 
lautes Organ. Die Kinder sind lebendig, interessiert, springen 
auf, rufen uber die Klasse. Die Gegensatze treten scharf hervor. 
Die Befahigten, die Lebhaften gelangen zu hOheren Leistungen, 
die Unbefahigten und Passiven bleiben ganz zuruck (Zensuren). 
Die Klasse is t vor und nach der Stunde ziemlich laut.

Lehrerin c erreicht durch ein ruhiges, bestimmtes Wesen 
ein gutes Yerhalten. Die Kinder sind m it E ifer bei der A rbeit 
(Handarbeit, Turnen), sie haben Zutrauen.“

Und Ln 5 schreibt: „Meine Klasse war bei F rl. KI. ruhig, 
aufmerksam und fle ifiig  in  Bausch und Bogen so sagte m ir 
die Dame ofter.

Bei F rl. M. war sie z. T. unruhig, gewifi waren auch welche 
unaufmerksam und faul.

Bei F rl. H. (Schrift und eine halbe Klasse Zeichnen) waren 
sie sehr lebendig und oft iiberschaumend, da die Dame Spafi 
mag und Scherz lieb t.“

W ie diese Lehrerinnen nun selbst K I 5 erleben, geht aus 
ihren eigenen Berichten hervor, die Ln 5 von ihnen erbeten hat.

F rl. KI. schreibt: „Dem an mich gerichteten Wunsclie, meinen 
Eindruck von der 6. Klasse niederzuschreiben, komme ich 
gern nach.

Die Stunden in der betreffenden Klasse, in  der ich zwei 
Jahre Handarbeit und ein Jahr Turnen erteilte, sind fu r mich 
stets eine Freude gewesen. N icht nur, dafi der grofite Teil 
der Kinder Lust und Liebe, ja  o ft Begeisterung fur den Unterricht 
zeigte, auch das ganze sonstige Yerhalten der Klasse war m ir 
eine Freude, da es erkennen lie fi, dafi ein guter Geist unter 
den Kindern herrschte. Die Begabten zeigten keine Uber- 
hebung und waren hilfsbereit den Schwachen gegeniiber, was 
von einem guten Verhaltnis untereinander zeugte. Un- 
yertraglichkeit kam nur selten vor, auch ist m ir  das sogenannte 
Petzen nicht aufgefallen.“

Frl. M. schreibt: „In  der 6. Klasse herrscht ein lebhafter 
Geist, die Madchen sind alle gut geartet, doch sind naturlich 
auch unruhige und lebhafte dazwischen. Im  ganzen vertragen 
sie sich gut, nur M 16 sucht gem Streit m it ihren Nachbarinnen. 
Bas Petzen miissen sich die Madei aber noch abgewohnen. 
Sehr interessiert sind die Kinder fiir  Handarbeit, in  der Stunde 
sind sie von einem E ifer beseelt, dafi w ir zwei Lehrerinnen
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immer ermalmen mussen, dafi die Madei nicht zu oft m it ihren 
Arbeiten zu uns kommen. In  der Tumstunde mogen sie wie 
alle Kinder am liebsten Gerfitturnen. Einige recht gute 
Turnerinnen sind wohl da, so M 11, M 38 und M 22, doch auch 
viele m ittelmafiige, und M 8 mag gar nicht turnen.“

F rl. H. schreibt: „D ie Kinder sind sehr rege, unbefangen 
und machen durchweg den Eindruck einer geweckten Intelligenz 
und Selbstandigkeit. Es is t m itunter notig, ihren Ubereifer 
zu dampfen, was ohne jegliche Mtihe gelingt und die Un- 
befangenheit der Kinder nicht im geringsten beeinflufit.

In  der Klasse zu unterrichten war m ir immer eine Freude.“  
Im  ganzen stimmen also die Urteile uber die Klasse und 

ihren Geist iiberein. Auffallend is t im besonderen, dafi von 
den beiden Lehrerinnen, F rl. KI. und M., die zu gleicher Zeit 
in  derselben Klasse, also gemeinsam unterrichten, die eine 
besonders erklart, das sog. Petzen sei ih r nicht aufgefallen, 
wahrend die andere sagt: „Das Petzen mussen sich die Madei 
aber noch abgewohnen.“  Solche Urteilsverschiedenheiten iiber 
denselben, gemeinsam beobachteten Tatbestand lassen sich 
nur aus den Verschiedenheiten der Lehrerinindividualitaten 
erklaren, die offenbar ganz verschiedene Beobachtungstypen 
vertreten. W ir haben damit zugleich eine Bestatigung unserer 
im neunten Abschnitt allgemein aufgestellten Behauptung, dafi 
die U rteile verschiedener Lehrer iiber den Geist verschiedener 
Klassen nicht ohne weiteres vergleichbar seien. F rl. KI. halt 
K I5 f iir  eine Klasse, die vom Geiste des Petzens fre i sei; 
F rl. M. halt dieselbe Klasse f iir  eine von diesem Geiste ergriffene 
Gemeinschaft. Beides kann nicht zu gleicher Zeit rich tig  sein. 
Durch die beobachtende Lehrerindividualitat w ird also der in 
Frage stehende Tatbestand verandert und gefalscht, und das 
U rte il des Lehrers iiber seine Klasse is t immer bedingt durch 
seine Yeranlagung.
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Das Schulganze 
und  d ie  K lassengem einschaft

Wenn w ir nun zum Schlusse fragen nach der Bedeutung des 
Schulganzen fu r die Klassengemeinschaft und aus unserm 
Quellenmaterial Antw ort erhoffen, so werden w ir fre ilich recht 
enttauscht sein miissen. Denn die Lehrer und Lehrerinnen der 
von uns untersuchten Klassen — m it Ausnahme von Ln 4 und 
L  7 — machen nur ganz durftige Angaben uber diesen Punkt. 
Man gewinnt den sehr deutlichen Eindruck, dafi sie uber ein 
ScJmlganzes eigentlich nichts zu berichten wissen, weil es bei 
ihnen keins gibt. Ln 4 und L  7 dagegen, die der neuen Gemein- 
schaftsschule angehOren, wissen hier mancherlei anzufiiliren, 
was zwar noch nicht rein verw irklicht ist, was aber doch be
w ufit erstrebt w ird. Es zeigt sich daran recht iiberzeugend, dafi 
die Schulen in  dieser Frage ganz verschieden eingestellt sind.

Die alte Schule strebte vor allem nach dem korrekten Bilde 
einer aufieren Einheit und legte den Hauptnaclidruck auf die 
A rbeit in den einzelnen Klassen. Fur sie g ibt es eigentlich 
kein Gemeinschaftsleben der Schule, sondern mehr ein Gemein
schaftsleben der Klassen. Und da bei ih r der Lehrer mehr die 
befehlende Autoritat, die Klasse aber die gehorchende Masse 
war, so war die Klassengemeinschaft in  der Regel eine Massen- 
gemeinschaft, die vom Lehrer autoritativ gefiihrt wurde.

Die neue Schule w ill auch ais Ganzes eine Lebensgemein- 
schaft sein, die zu Lebensaufierungen und -wirkungen fahig, 
die w irk lich  innerlich lebendig ist. Sie w ill im  Kórper der 
Volksgemeinschaft ein lebenswichtiges Organ darstellen, dessen 
Unterorgan, die Schulklassen, Lebensgemeinschaften engerer 
Ordnung bedeuten, dereń lebendige Zellen die einzelnen Kinder 
sind. Diese Kinder w ill sie innerhalb der einzelnen Klassen
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dadurch zu beseelten Gemeinschaften verbinden, dafi sie diese 
Kinderindividualitaten unter der Fiihrung des in die Klassen- 
gemeinschaft einbegriffenen Lehrers durch Yerw irklichung des 
Arbeitsgedankens im Unterricht dahin entwickelt, da& sie die 
in  ihnen angelegten Wertmoglichkeiten im Dienste der Klassen
gemeinschaft und daruber hinaus der Schulgemeinschaft ent- 
falten m it dem letzten Ziele: ais Erwachsene der Yołksgemein- 
schaft und durch sie der Menschheit zu dienen. Am reinsten 
w ird dieser Typ der neuen Schule verkorpert durch die Ge- 
meinschaftsschule, die schon durch ihren Namen andeuten w ill, 
dafi ih r Sinn darin liegt, die Kinder durch das Erlebnis wahr- 
haft beseelter Gemeinschaft in  der Schule re if zu machen f iir  
den Dienst an der Yolksgemeinschaft.

Voraussetzung fiir  ein solches Gemeinschaftsleben des Schuł- 
ganzen is t die innere zusammenstimmende Einstellung aller 
M itglieder des Kollegiums auf dasselbe Ziel der Schulgemein
schaft. In  den meisten Schulen der von uns untersuchten 
Klassen w ird zwar vom Kollegium ausdriicklich erklart, es sei — 
trotz innerer Gegensatze — friedlich und liarmonisch, pflicht- 
e ifrig  und berufsfreudig. Aber von bewufiter Zusammenarbeit 
aller zum Ziele der Schulgemeinschaft hin konnen nur Ln 4 und 
L  7, also die M itglieder der Gemeinschaftsschule berichten (siehe 
zweiter Abschnitt). So schreibt L  7: „Der Geist des Kollegiums 
is t ein einheitlicher. A lle  M itglieder desselben treten den 
Kindern ais Freunde entgegen, wollen ihnen Helfer und Fuhrer 
sein. Korperliche Strafen, iiberhaupt entehrende Zuchtm ittel 
sollen moglichst vermieden werden. W ir suchen an das Gute 
im Menschen anzukniipfen. Das ubt seine Wirkungen aus. 
Angst und Furcht verlieren sich schnell, der Geist des M ifi- 
trauens schwindet. Die Kinder schliefien sich dem Lehrer ver- 
trauensvoll an, teilen ihm m it, was ih r Herz bewegt, und ge- 
waliren so einen viel tieferen Einblick in ih r Innenleben. Die 
kindliche H eiterkeit und Ausgelassenheit w irken sich vo ll aus. 
Allerdings zeigt sich auch eine unangenehme Erscheinung. 
Kinder, die unter zu hartem Zwang gestanden haben, laufen 
Gefalir, das ihnen geschenkte Vertrauen zu mifibrauchen und die 
ihnen gegebene Freiheit nicht rich tig  anzuwenden. Der Strom 
der kindlichen Lebhaftigkeit t r it t  iiber seine Ufer. Da bedarf es 
starker Einwirkungen, um die innere Disziplin zu wecken. Uber 
die M itte l dazu herrscht noch nicht volle Ubereinstimmung."
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Bei ihnen erfahren w ir auch, dafi die Elternschaft sich m it 
der Schule eins weifi in dem Streben nach Fórderung des Ge
meinschaftslebens. W ir hOren von Gemeinschaftsabenden, von 
Schulauffilhrungen, bei denen die Vater und M utter der Kinder 
zur Beschaffung der notwendigen M itte l durch personliche M it- 
arbeit beitrugen. Es fa llt uns auch auf, dań Ln4 besonders 
gut Bescheid weifi iiber das Wesen der Kinder zu Haus im 
Familienkreise. Das liegt eben an der engen Fiihlungnahme 
zwischen Elternschaft und Schule. Ln8  klagt dagegen, dafi 
die Eltern ihrer Kinder sich wenig um die Schule kummern. 
Sie schreibt: „Fremdurteile iiber die Kinder habe ich nur wenig, 
habe auch nicht o ft Gelegenheit m it den E ltern zu sprechen. 
Selbst auf besondere Aufforderung kommen sie nicht allemal 
zur Sprechstunde. Teils liegt es wohl an ihrer Passivitat der 
Schule gegeniiber, teils an den sozialen Yerhaltnissen. Die 
Frauen sind im Hause so in Anspruch genommen, dafi sie 
nicht fortkonnen, oder arbeiten aufier dem Hause. “ Wenn w ir 
aber bedenken, dafi die grofite Mehrzahl der Eltem  der Gemein
schaftsschule auch in aufierst bescheidenen Yerhaltnissen lebt, 
so scheint es doch sicher, dafi es hier nur auf die Einstellung 
der E ltern ankommt. Wo der W ille  zur Gemeinschaft da ist, 
da findet sich auch ein Weg, sie zu pflegen. Und w ieviel es 
bedeutet, wenn die Eltern m it der Lehrerschaft zusammen 
arbeiten, das haben w ir recht deutlich in den Berichten von 
Ln 8 gehort, die z. B. bei den Eltem  von K 16 so wenig Ver- 
standnis f iir  ihre Bildungsbestrebungen findet.

Zur Yertiefung und Befestigung des Verbundenheitsgefuhls 
der Kinder einer Klasse kann nattirlich auch die Lagę und 
Ausstattung des Schulhauses m it beitragen. Ln 6 weifi es sehr 
zu schatzen, dafi ihre Schule in landlicher Idylle  liegt und Ge
legenheit zu wertvollen Naturausflugen bietet. Und aus den 
Aufsatzen der Kinder ihrer Klasse klingt uns die Bedeutung 
dieser Tatsache recht vernehmbar entgegen.

Dafi das Klassenzimmer die Stimmung der Klasse stark be
einflufit, w ird von mehreren Lehrern und Lelirerinnen berichtet. 
L 1 bedauert, dafi sein Klassenzimmer auf der Nordseite liegt 
und erzahlt, wie sehr die Stimmung der Kinder gehoben w ird, 
wenn sie draufien die Sonne scheinen sehen.

Ln 2 berichtet uber einen ahnlichen Licht- und Sonnenhunger 
ihrer Kinder. Sie sehnen sich alle nach der ,,Sonnenseite des
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Klassenzimmers, und durch gegenseitige Riicksichtnahme w ird 
sie — wie w ir an anderer Stelle horten — auch allen zuteil. 
L  2 klagt uber den grofien schwarzen Ofen, der so duster wirke, 
und iiber die Hartę der Wandę, die kein Anheften von Bildern 
ermogliche.

Das is t in  der neuen Gemeinschaftsschule anders. L  7 schreibt 
daruber: „Unser Schulhaus is t nicht neu, aber geraumig. Die 
Wandę der Klassen leuchten in bunten Farben und sind m it 
Bildern geschmuckt. In  den Fenstem stehen vielfach bluhende 
Blumen in Topfen und Yasen, so dafi einige Kinder sagten: 
,So, nun sieht es gerade so aus wie in einer Wohnstube.1 
Die Lage b irg t insofern einen Nachteil, ais die Schule zwischen 
zwei andern eingeklemmt liegt. Der Schulhof w ird auf zwei 
Seiten durch eine Holzplanke gegen die Nachbarschulen, auf 
der dritten durch eine niedrige Mauer gegen Privatwohnungen 
abgegrenzt. Das w irk t einengend, hindert gewissermafien ein 
Aussichherauskommen. Nach vorn w ird die Aussicht gehemmt 
durch das gewaltige Schiff einer Kirche und die Stamme der 
sie umrauschenden Baume. Von den oberen Stockwerken je- 
doch schweift der B lick uber die W ipfel der Baume hinweg, 
hinauf auf das blaugrune Dach und weiter hinuber zu den 
spitzen, hochaufragenden Tiirmen. Das w irk t befreiend, er- 
hebend.

Ideał gelegen ware ein Schulhaus am Rande der Stadt, nach 
einer Seite Ausblick gewahrend auf Walder, Wiesen undFelder, 
nach der andern auf Hauser, Schornsteine und Turme der Stadt, 
so dafi von dort die Laute der Natur zu uns sprechen und an- 
dachtsvoll stimmen, von hier der dumpfe Larm des flutenden 
Lebens herandringt und zur A rbeit mahnt.“

H ier w ird also das gemeinsame Erleben leuchtend gefarbter, 
m it Bildern geschmuckter Wandę, bunter Blumen usw. bewufit 
in den Dienst des Gemeinschaftslebens gestellt. Durch solche 
gemeinsame Eindriicke und Gefiihle w ird  eben das Yerbunden- 
heitsbewufitsein der Klasse vertie ft und gefestigt. Der Arbeits- 
raum der Klasse w ird zum Heim, zur gemeinsamen traulichen 
„Wohnstube".

t i i
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Fragen w ir nun zum Schlusse, welche praktischen Folge- 
rungen und Forderungen sich denn aus den Resultaten unserer 
Untersuchung ergeben, so kann die Antwort nicht zweifelhaft 
sein. Sie is t im  Yerlaufe unserer Ercirterungen schon wieder- 
holt gegeben worden.

Soli unser Yolk sich zu einer echten, beseelten Gemeinschaft 
entwickeln — und es gibt keinen anderen Weg zum Aufstieg 
— dann mufi schon die Schule in  starkerem Mafie ais bisher 
den Kindern das Erlebnis solcher Gemeinschaft verm itteln. 
Sie mufi zur echten Arbeits- und Gemeinschaftsschule werden.

W ill die Lehrerschaft diese Aufgabe sinngemafi erfiillen, so 
mufi sie sich starker ais bisher auf die Erforschung des see- 
lischen Lebens der einzelnen Kinder und ihres Gemeinschafts- 
lebens in der Klasse einstellen und die seelischen Voraus- 
setzungen zu erfassen streben, unter denen ein gesundes Ge
meinschaftsleben mOglich ist. Sie mufi Psychologie des Schul- 
kindes, Psychologie des Lehrers, Psychologie der Schulklasse 
treiben — und ihre Erkenntnisse umsetzen in bildungsschbpfe- 
rische Tat.



Untersuchungen zur

P sycho log ie  des Lehre rs
von W oldem ar O skar D óring , Prof. Dr. jur. et phil.

*

Einige Beurteilungen des Buches:
Z e i t s c h r i f t  f t i r  a n g e w a n d t e  P s y c h o l o g i e :  „Hoffentlich trag t dieses 

Buch recht v ie l zur Selbstprtifung f iir  a lle  Lehrer und solche, die es 
werden w ollen, bei, und hoffentlich finden sich recht viele, die die von 
DOring verdienstvoll begonnene A rb eit erfolgreich fortsetzen.u

Z e i t s c h r i f t  f i i r  p a d a g o g i s c h e  P s y c h o l o g i e :  „Das Buch w ird  die 
Selbsterkenntnis der Lehrerschaft heben und den Lehrer, ais Person, 
endlich einm al angemessen Problem  werden lassen."

P a d a g o g i s c h e s  Z e n t r a l b l a t t :  „Eine verdienstvolle, an interessanten 
Einzelergebnissen reiche Untersuchung, die in  der Lehrerschaft sicher- 
lich  Beachtung finden und sie zu eingehender Beschaftigung m it diesem  
w ichtigen Them a anregen w ird .“

H a n n o v e r s c h e  S c h u l z e i t u n g :  „DSrings Buch erscheint m ir  aufier- 
ordentlich bedeutsam: einm al dadurch, dafi h ie r an einem eklatanten  
Beispiel gezeigt w ird , was eine Arbeitsgem einschaft im  A m te stehender 
erfahrener Schulmanner, w ie w ir  sie in  Deutschland zu Dutzenden  
haben, an fruchtbarer, w eiterfiih render A rb eit zu leisten verm ag, wenn  
sie von sąchkundiger H and ge le ite t w ird , zum andern in  m e t h o d o -  
l o g i s c h e r  H insicht, zum dritten  durch seine E r g e b n i s s e . "

N o r d b a y r i s c h e  Z e i t u n g :  „Man gew innt beim  Lesen eine A rt  perstin- 
liches Verhaltn is  zu den sich unbewufit analysierenden Lehrerpersfin- 
lichkeiten , fast w ie  zu den Gestalten eines autobiographischen Romans, 
t ib e r  die angenehme Beigabe fesselnder D arstellung hinaus besitzt das 
W erkchen ais Forschungsergebnis hohen wissenschaftlichen W ert.“

B i a t t e r  f t i r  d i e  S c h u l p r a x i s :  „Nunm ehr hat der Ltibecker Ftthrer zur 
padagogisch eingestellten Psychognostik und Psychotechnik, W . 0 . DCring, 
einen umfangreichen Versuch vertiffentlicht in  seinen „Untersuchungen 
zur Psychologie des Lehrers". U m  zu beweisen, welche hohe Bedeutung 
die A rb eit Dórings ft ir  den Lehrerb ildner hat, sei h ier ein Abschnitt 
aus dem Untersuchungsbild wiedergegeben."

D e r  W e g w e i s e r :  „Die ;Untersuchung is t ein w ich tiger B eitrag ftir  die 
Psychologie und besonders ft ir  die Berufsw ahl des Lehrers und zur 
Durcharbeitung in  den Arbeitsgem einschaften sehr geeignet.“

Z e i t s c h r i f t  f t i r  b e r u f l i c h e s  S c h u l w e s e n :  „W ir begrttfien das vor- 
liegende Buch ais einen w ertyo llen  B eitrag zur Psychologie des Lehrers."

Im Yerlage von Qyelle & M eyer is t erschienen:



P h ilo s o p h ie  d e r K u n s t
von W oldem ar O skar D óring , Prof. Dr. jur. et phil.

*

Im  Yerlage von Quelle & M eyer sind erschienen:

Einige Beurteilungen des Buches:
Dr. G 6 h l e r  i n  d e r  „ H a r m o n i e “ : „Das Ganze zu studieren ist ein 

geistiger Hochgenufi, w ie m an ihn selten findet.**

K o n i g s b e r g e r  A l l g e m .  Z e i t u n g :  „Das Buch von Prof. DOring ist von 
entztickender Knappheit der Form , K la rh e it des Aufbaues, gerader 
D urchfUhrung des grundlegenden Gedankens und atm et die Ruhe einer 
inneren Gew ifiheit . . . Das Buch is t geschrieben m it der E insiclit 
eines Ktlnstlers und der E rkenntn iskraft eines Philosophen.M

Z e i t s c h r i f t  f t l r  M u s i k :  „Der E influfi au f das deutsche Kunstschaffen 
und Kunsterleben kann aufierordentlich sein, wenn das Buch von allen  
kttnstlerischen Menschen m it der Gewissenhaftigkeit gelesen w ird , die 
seiner w tlrd ig  ist.**

D ie  B t l c h e r w e l t :  „Das Buch gehdrt »in m ehrfacher Beziehung zu dem  
Besten in  der gesamten neueren kunstphilosophischen L itera tu r  
Deutschlands.**

W o lke n
D r a m a  i n  f t i n f  A u f z i i g e n  

von W oldem ar O skar D óring

W ie la n d s  F lug
E i n  D r a m a  

von W oldem ar O skar D óring

H . v. W o l z o g e n  in  den Literarischen Anzeigen der B ayreuther B la tter  
N r. 202: „Ein elirliches, tttchtiges StUek, geistbeachwingte Spraclie, ge- 
fiihlsbewegte Handlung."



Vom g l e i c h e n  V e r fa s s e r  erschien  in 6. Auf lage:

D as L e b e n s w e rk  
Im m a n u e l K a n ts

Eine Einfuhrung in die Kantische Gedankenwelt 
von W oldem ar O skar D óring , Prof. Dr. jur. et phil.

Einige Beurteilungen des Buches
Geh R at Prof. D r. V a ’i h i n g e r ,  der G rllnder der Kantgesellschaft und 

Herausgeber der Kantstudien, schreibt: „Ich mochte Ih n en  von Herzen  
gratu lieren zu dem schonen und grofien Erfolg , den Ih r  Buch uber 
K an t gehabt hat und sicher noch haben w ird . E in  solche? Buch h a l 
tatsfichlich gefehlt. Schon flfters bin ich gebeten worden, eine gute  
E in le itung in  die Kantische Philosophie zu empfehlen, aber erst |das 
Erscheinen Ih res  Buches hat m ir  die Moglich k e it gegeben, solchen 
F ragem  einen guten Bescheid gehen zu konnen."

D r. L  i e b e r  t , stellyertretender GeschaftsfUhrer der Kantgesellschaft, schreibt 
an den Verfasser folgendes: -Sit1’ haben m ir  durch die Ubersendung eine 
w irk liche  Freude und einen hohen Genufi n icht nu r in te llektu elle r, 
sondern auch asthetischer A rt bereitet (ttbrigens h a t der Yerleger das 
Buch sehr wUrdig und angemessen ausgestattet). Ic h  mOchte sagen, 
dafi e in solches Buch uns tro tz der Unttbersehbarkeit der K an tlite ra tu r  
gefehlt hat. Sie haben [durch die Igluckliche Yerbindung von Einfach- 
heit und Durcbsichtigkeit der D arstellung m it G enauigkeit und Strenge 
der Begriffsbestim m ung eine sehr gelungene (Leistung zutage gefOrdert, 
und ich werde Ih r  Buch, so oft es m ir  nu r irgend ImOglich ist, m it 
ro iłe m  Nachdruck empfehlen. Es g ib t zahlreiche Kreise, die nach einem  
Buche, w ie es das Ih rig e  ist, lebhaft yerlangen. U nd som it noch einm al 
m einen yollsten, nachdrUcklichsten und herzlichsten GlUckwunsch zu 
Ih re r  ausgezeichneten Leistung."

Femer erschien in  3. Auflage:

Schopenhauer
von W oldem ar O skar D óring ,"Prof. Dr. jur. et phil

Einige Beurteilungen des Buches:
Geh. R at P ro f. D r. W . W u n d t :  „Ich habe m ich an der trefflichen D arstellung  

der PersSnlichkeit, der Entstehung des Systems und seiner Bedeutung  
gefreut.“ °

Geh. Rat Prof. D r. D e u s s e n ,  Grtinder der Schopenhauergesellschaft: „Das 
Buch des D r. DOring scheint m ir  bei seiner k laren im d einfachen D ar
stellung sehr geeignet, in  Leben und Lehre des Philosophen einzuftlhren.M

Geh. R at Prof. D r. E u c k e n :  „Es ist Ih n en  vortrefflich gelungen, ein ein- 
drucksvolles B ild  des m erkw tird igen und hervorragenden Denkers zu 
entwerfen.M

H a m b u r g i s c h e r  C o r r e s p o n d e n t :  „DasBuch da rf ais besteE inftthrung  
in  Schopenhauer empfohlen werden.M

Y e r l a g  v o n  C h a r l e s  C o l e m a n ,  L i i b e c k



Im Yerlage von Ch. Coleman erschienen ferner:

Fichte, 
de r M ann  und  sein W e rk
von W oldem ar O skar D ó ring , Prof. Dr. jur. et phil.

♦

Einige Beurteilungen des Buches:
Prof. D r. E. H i r s c h  (Góttingen) schreibt im  Kritischen Zen tra lb latt ftlr  die  

gesamte W issenschaft: „Die grofie Kunst, schwierige D inge einfach zu 
sagen, habe ich bewundert. Das Buch w ird  seinen W eg machen.M

Prof. D r. A. L i e b e r t  (B erlin ) schreibt im  B erliner Tageb latt: „Eine^an- 
sprechende und umsichtige E in ftihrung in  die bewegte G eistigkeit dieses 
heroisch-herrischen Kopfes g ib t W o ldem ar Oskar Dóring. D a zu den 
Kennzeichen des gegenwartigen Geisteslebens auch die Fichte-Bewegung  
zu rechnen ist, so sind dem pftdagogisch geschickt durchgeftlhrten Buche 
yon D óring vie le  te ilnahm svolle Leser zu wtlnschen.“

B t l c h e r - R u n d s c h a u :  „Fichtes Philosophie s te llt aber hóchste Anforde- 
rungen an die geistige Fah igkeit und Tatig ke it ^der Leser. Man w ird  
daher gern zu einem Buch greifen, das k la r  und tlbersichtlich in  sein 
System einftlhrt. Diesen Yorzug mtlssen w ir  an dem Yerfasser und 
seinem W erk  rtihm en.M

P a d a g o g i s c h e s  Z e n t r a l b l a t t :  „Das Ganze ist eine sehr k lare  und  
empfehlenswerte E in fiih rung.M

R h e i n i s c h - W e j s t f a l i s c h e  Z e i t u n g :  „Doring hat es yerstanden, auch 
den philosophisch n icht Gebildeten zu F ichte  hinzuftihren. In  12 Ab- 
schnitten sagt er Wesentliches tlber Fichtes Lehre. E r  baut historisch  
auf, und diesem A ufbau yerdanken w ir  den klaren, kurzeń U m rifi, den 
er von der Kantischen Philosophie, ohne den Fichte n ich t zu yerstehen 
ist, bringt. Das Buch ist sehr geeignet, das Yerstandnis fU r den 
deutschesten Philosophen zu fOrdem.

D er M ann  de r T a t
E in e  F i c h t e b i o g r a p h i e  

in  Br ie  fen u. anderen  D o k u m e n t  en seines Lebens  
herausgeg. von W. O. D óring , Prof. Dr. jur. et phil.



S c h iile ra u s le s e  
u n d  p s y c h is c h e  B e ru fs b e ra tu n g
von W oldem ar O skar D óring , Prof.“Dr. jur. et phil.

*

Einige Beurteilungen des Buches:
Prof. Dr. W i l l i a m  S te r n  schreibt: „Ih re  Pub lika tion  w ird  

sicher dazu beitragen, dem kom bin iert psychologisch- 
padagogischen Verfahren der Auslese und Berufsberatung 
in  Deutschland die Wege zu ebnen.“

Prof. Dr. O t t o L i p m a n n  schreibt in  der Ze itschrift f. angew. 
Psych.: „D ie Schilderung der Organisation des Verfahrens 
i s t m u s t e r g u l t i g ,  desgleichen die Herausarbeitung yie ler 
Einzelergebnisse (tiber Geschlechtsunterschiede usw.); 
hervorzuheben sind fem er die soziologischen Ausftih- 
rungen.“

B e r u f s -  u n d  F a c h s c h u l e ,  Ze itschrift des bayrischen Be- 
rufsschulverbandes: „E in  Eingehen auf die sehr anschau- 
liche Schilderung des L iibecker Verfahrens sei h ier ab- 
s ichtlich  vermieden, w e il es w iłnschenswert erscheint, dafi 
sich die Lehrerschaft, auch die der Berufsschulen, die 
Berufsberater und vo r allem die f i i r  die behandelten Ge- 
biete interessierten Behorden m it dem Studium des Buches 
selbst befassen mtiehten.“

N a c h r i c h t e n b l a t t  des  L a n d e s v e r e i n s  p r e u f i i s c h e r  
L e h r e r b i l d n e r :  „D ie Eingliederung der Aufgabe in  den 
ganzen Schulorganismus, ihre Yerbindung m it der wissen- 
schaftlichen W eiterb ildung der Lehrer und die allgemeinen 
psychologischen Ergebnisse, besonders beziiglich der Be- 
rechtigung und Notw endigkeit ob jektiver Intelligenz- 
prtifungen, geben der A rbe it w e it tiber die ortliche hinaus- 
gehende Bedeutung. “

Z e i t s c h r i f t  f t i r  O s t r e i c h i s c h e  M i t t e l s c h u l e n :  „D ie 
sehr lehrreichen M itteilungen, ein Zeugnis f t ir  die frucht- 
bare Ta tigke it der Ltibecker Lehrer und Oberschulbehtirde, 
verdienen vollste Beachtung. Der Bericht is t ein w ertvo lle r 
Beitrag zur Theorie und Praxis der psychotechnisch ge- 
sttitzten Begabtenauslese.“

Im  Yerlage von Ch. Coleman, Lubeck, erschien:

A . W .  Z :ck fe ld t, O s te rw ieck  am  H arz.










