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Y o rw o rt.
Der Berufsstand des Volksschullehrers gleicht derzeit einem 

Heer im  Vormarsch. Lange Zeit waren die Krafte gestaut, die 
jetzt unaufhaltsam vorfluten. Tóricht und kaum ein Dienst fur 
jenen Vormarsch ware es, alles daran gleichermaBen zu be- 
wundern. (Mancher m ifib illig t den Schlamm, womit eine F iut 
die Felder befleckt, und verkennt seine Fruchtbarkeit, der 
erst Emtesegen verdankt wird. Mancher freut sich an blen- 
denden Kieseln mitvorgerissenen Gerolles und vergiBt, daB es 
die Scholle verstórt.) Ressentiment gegen langst-vergangene 
Reaktion hegt noch der eine und andere Lehrer; ubererbte 
Empfindlichkeit, die in harmlosen Gebarden krankende Ab- 
sicht w ittert, erschwert wieder sonstigen den Weg. Beide 
Motive treiben hie und da zu iiberspanntem Ehrgeiz und 
ruhelosem Drang nach iiberkompensierenden Berechtigungen. 
So geschieht es, daB manchmal ohne eindeutige und zwin- 
gende Berufung bewahrte und tiichtige Erzieher nach theore- 
tischen Kranzen fiebem, nicht ahnend, welche Dornen und 
Enttauschungen die Rosen- und Lorbeergarten der Wissen- 
schaft allen denen aufbewahren, die schlieBlich — auch anders 
konnten. Da ein Riickweg den Conąuistadoren der ihnen iiber- 
seeischen Theorie kaum offensteht, droht den Gestrandeten 
die Inselverlassenheit des Wahnes von vollkommenem Wissen. 
Kein Unterrichteter und Vorurteilsfreier iibersieht solche Ge- 
fahren und Schiffbriiche, machen sie doch schon der Natur 
der Sache nach mehr ais angemessenes Aufsehen. Dariiber 
darf keinesfalls verkannt werden, m it welch entschlossenem 
und opferbereitem Ernst, m it welch sorgfaltig vorbereitetem 
Marschentwurf, m it welch guter Begabung und erprobter Ge- 
duld viele Aufklarungspatrouillen und Spitzen des groBen 
Heermarsches der sozial aufsteigenden Lehrer der Sache ihres 
Berufsstandes dienen. Das ist von keiner geringen W ichtig- 
keit; denn kein Schulgesetz und kein ministerieller W ille, keine 
Hochschulausbildung und keine Vorpatentierung, auch keine 
Einkommenssteigerung kann dem Lehrertum den Endsieg ver- 
leihen. A lle in die wachsende Leistung wird ihnen taugen.



Versagten sie, bald miiBten sie trotz aller Fórderung von 
oben auf den Riickweg.

Einer von denen, die den guten Weg gingen, die sich m it 
zureichender Begabung, unermiidlicher Begeisterung und zahem 
Opfermut verantwortungsfreudig und fre iw illig  auf Patrouille 
meldeten, ist Hubert Jung gewesen. Eine feingemeiBelte S tim  
sagte dem Physiognomen von eigen — sinnigem Idealismus. Ein 
nicht leicht beirrbares Auge vermochte theoretische Ziele zu 
schauen und Menschen unaufdringlich zu entratseln. E in  herb 
geschlossener, etwas aszetischer Mund versagt sich selbst 
inanche Erfrischung und Behaglichkeit, die er minder Ver- 
antwortlichen geme gonnt, ja  vielleicht fiirsprechend bereitet. 
Das sozial - idealistische Herz Jungs ist niemals m it seinem 
kritischen Verstande durchgegangen. E r hatte es nicht notig, 
die proletarische Jugend illusionistisch zu vergóttem, um es 
der Mtihe wert zu finden, ih r zu helfen. Jung hatte die hell- 
sichtige, nicht die blinde Liebe zu seinem Volke. So stieB 
er hie und da auf die erstaunte M iBbilligung engstimiger 
Agitatoren, die im Biirgertum nur unbelehrbar boswillige 
Teufel, im Proletariat nur miBhandelte Engel (den guten 
Naturmenschen Rousseau) zu sehen vermógen. Bezeichnend 
fu r die Liebenswiirdigkeit seines Umgangs m it Menschen ist 
die Tatsache, daB er selbst solche Voreingenommenen zur 
H ilfsarbeit an seinem vorurteilslosen W erk gewinnen konnte.

Hubert Jung (geb. 1887) ging auf dem Weg iiber die 
tiichtige alte Lehrerbildung im  A lter von 20 Jahren in  den 
praktischen Volksschuldienst des Industriegebietes. Dort hatte 
er ftinf Jahre lang Gelegenheit, die proletarische Jugend Auge in 
Auge kennen zu lemen. 1914 wurde Jung M ittelschullehrer in 
Miinchen-Gladbach. E r hatte einen der Aufstiegswege be- 
schritten. Im  A lte r von 33 Jahren lieB er sich in  Munster 
(Westfalen) immatrikulieren, 1921 erwarb er das D iplom  
ftir  Jugend- und Wohlfahrtspfleger. Sein Interesse galt also 
nach wie vor sozialpsychologischen Próbie,men. Sofort begann 
Jung in Koln neben den Studien an der dortigen Universitat 
praktisch am Jugendfiirsorgeamt zu arbeiten. Aus dem Gebiete 
seiner Interessen und Erfahrungen entstand die Schrift iiber 
„das Phantasieleben der mannlichen werktatigen Jugend, ein 
Beitrag zur Psychologie und Padagogik der Reifezeit“ . Die 
Professoren W. Kahl und F. Schneider haben die Unter- 
suchung ihres Beifalls gewiirdigt. In  der Tat hat Hubert Jung



nicht (wie es in der gegenwartigen Krisis der experimentalen 
Psychologie ófters vorkommt) die Fragebogenmethode nur 
schematisch gehandhabt, wodurch zwar quantitativ Materiał 
aufgehauft w ird, die Einsicht aber qualitativ nur wenig vertieft 
zu werden pflegt. Jung hat vielmehr seinen Fragebogen und 
Verhandlungen den Geist der liebenswerten inneren Anteil- 
nahme am sozial bedingten Schicksal der benachteiligten Klas- 
sen iiberredend einzuhauchen vermocht. Dadurch gelang es 
ihm, a ll jene ergreifenden Antworten einzuheimsen, aus dereń 
schlichter und manchmal riihrend-unbeholfener Niichtemheit 
und hellen kalten W irklichkeitsnahe die schwerwiegende E in 
sicht hervorleuchtet, wie unerbittlich das proletarische Schick
sal der europaischen Jugend, die eigentlich die Kriegsverluste 
unter den Lebendigen tragt, der siiBen traumenden Jugend- 
schwarmerei, der tiefen und lautemden Jugendschwermut, der 
weltverlorenen und radikalen Wertbemachtigung, der erst nur 
romantischen dann aber siegreich iiberwindenden Verinner- 
lichung beraubt wird, wie sehr ih r trotz ruchlos-optimistischen 
Bildungsbetriebes und unfruchtbarer Wissenschaftsverwasse- 
rung die echten Schatze des Geistes und der Kunstschónheit 
unzuganglich bleiben, wie sie des Segens der Pubertat ver- 
lustig geht, wie ih r m it manchen Anfechtungen doch auch 
manche Ernte vorzeitig schwindet. Unausweichliche Verkiim- 
merung der Idealbildung, vorzeitige Austreibung aus dem 
Paradies der Jugendharmlosigkeit, — das sind die Gewissens- 
anrufe, welche aus Hubert Jungs Schrift aufklingen.

M it brennendem E ife r arbeitete Jung auf seinem letzten 
Krankheitslager an der Ausfeilung und Vervollstandigung sei- 
ner Untersuchimg. Seine Frau fiihrte indessen Verhandlungen 
m it Jugendfiihrem aller Parteien, an denen ihn das Siechtum 
mehr und mehr hinderte. Der hingebende Sozialidealist wuBte 
nicht, daB er von seinem Krankenbette nicht wieder aufstehen 
wiirde. Kurz vor seinem Tode hatte er sich nichtsahnend! 
trauen lassen. Weihnachten 1928 schloB er f i ir  immer die 
Augen.

Es ist ein Verdienst des Helios-Verlages, die aufschluBreiche 
Untersuchung Hubert Jungs der Schubladengruft zu entreiBen 
und seiner W itwe die Veróffentlichung, die Vollstreckung des 
ih r hinterbliebenen geistigen Testamentes zu ermóglichen.

E in Freund des vorzeitig Verstorbenen hat von Anbeginn 
her m it tiefer Anteilnahme und m it dem segensreichen E ife r



sachlichen Interesses fu r das Leben des reifenden Werkes 
mitgekampft. Beispiele der Geistesgeschichte lehren ja, wie 
fruchtbar der miindliche Austausch, das Symphilosophein, fu r 
eine lebensnahe und doch theoretisch niichtern-strenge For- 
schung sein kann. Der Versuch, aus den Arbeiten Diltheys 
die Friichte aller der Auseinandersetzungen auszuspiiren, die 
ihm die Freundschaft m it dem Grafen Yorck v. Wartenburg 
beschert hat, kann m iiBig und kle inlich erscheinen. David 
Hume und Adam Smith haben nicht miteinander gerechtet, 
sondem miteinander in enger Verbundenheit gewirkt. Nach 
so hohem Vorbild verzichtet auch der sinnige Charakterologe 
und treffsicher urteilende Phaenomenologe, Dr. Hans-Eduard 
Hengstenberg, ein Schiiler Max Schelers und Johannes Lind- 
worskys, von Herzen geme darauf, daB ich hier angstlich 
zitiere, wo seine M itarbeit dem Werke gefruchtet hat. Hoffent- 
lich w ird  auch ihm bald Gelegenheit, der wissenschaftlichen 
Offentlichkeit sein eigenes, gutes und emstes W ort zu sagen. 
Es mag ihm der Jung’schen Arbeit gegentiber innerlich zumute 
sein wie Thomas Mann angesichts des hervorragenden Nietz- 
sche-Werkes Ernst Bęrtrams. „T e il hat’s an m ir wie ich an 
ihm, und ich lachele heimlich, H o r’ ich von Teilnehmenden 
verstandig es loben.“

Solche Arbeiten zu seinem bescheidenen Teile fordem zu 
diirfen, ist eine Freude des Herausgebers.

S IE G FR IE D  BEHN .

B o n n ,  den 31. August 1929.



I. Problemstellung.

Vorliegende Arbeit stellt einen Beitrag zur Psychologie und 
Padagogik der Reifezeit der werktatigen Jugend dar. Eine 
solche Forschung erscheint um so begriindeter, ais die Jugend- 
kunde verhaltnismaBig eine jungę Wissenschaft ist und weite 
Gebiete derselben noch unbearbeitet sind. Erwahnt sei nur die 
Arbeiterjugend, von der Tumlirz *) m it Recht bemerkt: „D ie  
Kennzeichnung der Reifung der Arbeiter- und Landjugend ist 
eine bisher ungelóste Aufgabe. Ober eine richtige, den see- 
lischen Eigenarten angepafite Erziehung derselben wissen w ir 
kaum etwas zu sagen.“

Die in dieser A rbeit vorgenommene Untersuchung erstreckt 
sich speziell auf das Phantasieleben der mannlichen werk- 
taiigen Jugend. Sie laBt daher die jugendliche Arbeiter- 
psyche in ihrer Gesamtstruktur mehr oder weniger unberuck- 
sichtigt. Diese gesonderte Erforschung einer einzelnen see- 
lischen Funktion ist angebracht und gerechtfertigt, da gerade 
in der Reifezeit die seelische Entwicklung oft sprunghaft 
erfolgt, und einzelne markante Funktionsweisen besonders in 
Erscheinung treten laBt. Eine solche Sonderstellung nimmt 
auch die Phantasie ein.

Es ergibt sich die Notwendigkeit, die Untersuchung der 
pddagogischen Bedeutung des Phantasielebens durch rein 
psychologische Erforschung desselben zu fundamentieren. Erst 
auf diese Weise ist eine Kennzeichnung und begriffliche Er- 
fassung der Erscheinungen des in Frage stehenden Phantasie
lebens móglich und ist auch fur die padagogische Auswertung 
em Riistzeug geschaffen: Nun erst kónnen die Folgerungen 
fur Unterricht und Erziehung, fur Berufsschul-, Sozial-, Volks- 
tums- und Heimatpadagogik gezogen werden.

Bei der Beurteilung der Arbeit ist zu beriicksichtigen, daB 
S1e sich auf die Verhaltnisse einer niederrheinischen GroBstadt 
und ihrer Industrięyororte beschrankt.

) O. Tumlirz, Die Reifejahre, 2. Aufl. Leipzig 1927. 1. Teil St. VI,2. Teil St. IV.
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II. Begriffsbestimmungen.

Vor der Behandlung des eigentlichen Themas sollen 
einige grundlegende Begriffsbestimmungen gegeben werden.

a) Die Phantasietatigkeit ist ein Zusammenwirken von ver- 
schiedenen psychischen Funktionen bei der relativ freien Aus- 
fiillung  nicht allzuspezialisierter Schemata. Die Phantasie ist 
demnach keine einzelne, besondere seeliscłie Funktion, son- 
dem ein Funktionsbiindel von Denk-, Willens-, Gefiihls-, Emp- 
findungs-, Vorstellungs- und Gedachtnisfunktionen. Den Cha
rakter der V ielfa ltigkeit in der Phantasietatigkeit hat auch 
Prof. Schneider2) in den Merkmalen beriicksichtigt, die er zur 
Erhebung der Phantasiebegabung angibt. E r laBt z. B. fragen, 
ob die Phantasie sich in Vielheit von Einzelheiten (Gedacht- 
nis), im Bilden und Vergleichen (Denken, Beziehungserfas- 
sung), in  Lebhaftigkeit der VorStellungen auszeichnet. Das 
einzige Kriterium  fu r die Phantasie ist die relative Freiheit 
in der Ausfiillung antizipierender Schemata.

Solche anticipierenden Schemata sind die Teile eines Vor- 
stellungskomplexes, die bei der bekanntlich3) schlagartigen 
Komplexreproduktion den Ausgangspunkt bilden. Es sind oft 
nur schwach bewuBte, verschwommene Rahmengegebenheiten. 
E in  Beispiel soli das Gesagte erlautern: Sehen w ir von einer 
entfemten Inschrift nur die Umrisse eines Wortbildes, so sind 
diese Umrisse das anticipierende Schema fu r den W ortinhalt. 
Es hat die Tendenz, den zugehorigen Komplex, den W ort
inhalt, zu reproduzieren. Das W ort selbst t r i t t  ins BewuBtsein, 
ohne daB die Buchstaben deutlich zu werden brauchen.

Ober die relativ freie Ausfiillung  der Schemata ist fol- 
gendes zu sagen: Freiheit ist nicht im Sinne von psychischer 
Unbedingtheit gemeint; denn unter seelischen Gesetzen und 
Bedingungen stehen alle unsere seelischen Ablaufe. Entweder

2) Schneider Fr., Schulpraktische Psychologie. Paderborn 1927.
3) J- Lindworsky, Experimentelle Psychologie. 3. Aufl. St. 172. Kemp- 

ten 1923. — W. Poppelreuter, Uber die Ordnung des Vorstellungsablaufes. 
Archiy f. d. gesamte Psychologie. 25 (1912).
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sind sie mindestens rein assoziativ bedingt, oder komplex—be- 
dingt, durch sinnvolle Komplexe (Schemata) geleitet. Letzteres 
ist praktisch fast stets der Fali; das erstere tr it t  annahemd bei 
Ideenfliichtigen auf.

Unter Freiheit verstehen w ir hier, daB nur ganz vage und 
weite Schemata wahrnehmungsmaBig oder aufgabenmaBig den 
Vorstellungsablauf bestimmen. Die Ausfiillung fa llt der spon- 
tanen Vorstellungstatigkeit des erlebenden Ich anheim. Das 
ist die freie Vorstellungsentfaltung (Phantasie). Diese Freiheit 
ist hier gemeint.

Da die Phantasie die ganze Pubertatspsyche in allen Be- 
tatigungsformen durchsetzt und sie selbst eine komplexe Struk
tur hat, so erscheint sie uns auch in der wissenschaftlichen 
Explikation dadurch am klarsten, daB w ir sie zunachst ais 
Bestandteil in den Auseinandersetzungsarten der Jugendlichen 
bei der Beschaftigung m it den Produkten der einzelnen Kunst- 
gattungen und bei den freispielerischen Vorstellungsbetatigun- 
gen betrachten. Bei letzteren kann der Jugendliche sowohl im 
NaturgenuB sich m it der Natur auseinandersetzen, ais auch im 
Wachtraumleben m it sich selbst. Diese Auseinandersetzungs- 
arten m it den Kunstprodukten einerseits und m it Natur und 
eigenem Ich anderseits nennen w ir Phantasieleben. Dieses er
scheint ais eine mehr padagogische Abwandlung des Phantasie- 
begriffs.

b) Zum Verstandnis des Phantasielebens der Reifezeit ist es 
nótig, auch den Begriff Pubertat festzulegen. Im  Vorder- 
grunde dieser Arbeit steht die seelische Pubertat. Der phy- 
sisch-sexuelle ReifungsprozeB wird nur insoweit in den Kreis 
unserer Betrachtung gestellt, ais es zur Erklarung der see
lischen Pubertatserscheinungen erforderlich erscheint.

Eine Stellungnahme gegeniiber der medizinisch-psychologi- 
schen Betrachtungsweise der Pubertatszeit, wie sie Freud, 
M oll und Ziehen geben, nach denen die seelischen Ent- 
wicklungsvorgange eine Begleiterscheinung der geschlecht- 
lichen Reifung sind und gegeniiber der rein psychologischen 
Betrachtungsweise von B iih lei 4) und Stern5), die die Reifezeit

4) A. a. O.
5) A. a. O.
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durch einen bestimmten seelischen Grundzug kennzeichnen 
und erklaren wollen, wiirde auBerhalb des Rahmens unserer 
Arbeit fallen.

Der Begriff Reifezeit sei durch folgende Definition be- 
stimmt: Die Pubertatszeit ist ein physisch-sexueller und gei- 
stiger Reifeprozefi, in dessen Verlauf die seelische Struktur 
geformt wird, die dem Menschen zeitlebens eigentumlich bleibt.

5





III. D ie Perioden der Reifung, ihre Kennzeicbnung und Bedeutung
fur eine padagogische Beeinflussnng des Phantasielebens.

Die psychischen Grundeinstellungen der Pubertat zeigen 
sich auch in einem eigenartigen Phantasieleben, das sich von 
dem des Kindes und Erwachsenen unterscheidet, und das w ir 
ais Phantasieleben des Jugendlichen bezeichnen wollen.

Es ergibt sich hieraus fu r ein Verstandnis des Phantasie
lebens des Pubeszenten die Notwendigkeit, auf den Verlauf 
des Reifeprozesses und seine Erscheinungen und AuBerungen 
naher einzugehen. Hierbei soli auch, soweit es im  Rahmen 
dieses Kapitels angebracht erscheint, auf die Bedeutung der 
einzelnen Reifeperioden fur die Padagogik hingewiesen werden.

Die Pupertatszeit verlauft nicht geeint, sondem ih r Gesamt- 
verlauf gliedert sięh in bestimmte Perioden. Diese lassen 
sich infolge der Unterscheidung nach Geschlechtsart, Kórper- 
entwicklung, Anlage und Umgeburig nicht in allgemein giiltige 
Jahresgrenzen fassen. N icht die Altersgrenzen sind fu r die 
Gliederung bestimmend, sondem die seelischen und physischen 
Erscheinungen und Verhaltungsweisen. Diese hinwieder treten 
ganz individuell verschieden auf, bei dem einen friiher, dem 
anderen spater, und dementsprechend verschieben sich auch 
fu r die einzelnen Abschnitte der Reifung die Jahresgrenzen. 
Es lassen sich deshalb f i ir  die Pubertatszeit und ihre Perioden 
nur D urchschnittswerte aufstellen. Unter diesem Vorbehalt 
kann man f iir  die Zeit der Reifung ais weiteste Grenze die 
Zeit vom 12. bis zum 21.—23. Lebensjahr ansetzen und ais 
Grenzen der Reifeperioden etwa das 11., 14. u. 15. Lebensjahr.

Demzufolge treten drei Entwicklungsperioden *) in Er- 
scheinung:

1) Charl. Biihler (a. a. O.) scheidet zwar auBerlich Vorpubertat und 
eigentliche Pubertat voneinander, faBt aber den Zeitraum von 11—17 ais 
einheitliche Entwicklungsperiode zusammen und stellt so nur zwei Reife
perioden auf. Dies geschieht von ihr wohl aus dem Grunde, weil die 
seelischen tlbergangserscheinungen der Pubertat sich schon in der Vor- 
pubertat bemerkbar machen und beide Perioden den gemeinsamen Grund- 
zug der Verneinung aufweisen. Trotzdem aber ist nicht zu verkennen, daB 
sich gerade um das 14. Jahr ein deutlicher Einschnitt der Reifung zeigt, 
wie wir dies des weiteren oben noch zeigen werden.

7



1. Die Vorpubertat, beginnend etwa m it dem i i . und ab- 
schlieBend bei Madchen2) m it dem 13., bei Knaben m it dem 
14. Lebensjahr. D ie Eroberung der Aufienwelt, ihre rein sach- 
liche Erfassung ist der tiefere Sinn dieser Periode. Zwei 
seelische Grundeinstellungen, die bewufit sachlich-realistische 
und die unbewuBt triebhafte kennzeichnen sie. Ihre AuBerun- 
gen sind einerseits W ildheit und Trotz, Verneinung (negative 
Phase!), Tatendrang — anderseits Schatzung des Formalen 
und Gegenstandlichen.

Der Taten- und Forscherdrang dieser Periode, die Sucht 
nach dem Erleben regt gewaltig das Phantasieleben an, 
namentlich auch durch die Ersatzformen des Lesens und Kino- 
besuches. Das Lesen kann sich zur Lesewut steigern, der 
Kinobesuch zur Kinoleidenschaft. Schundliteratur und Schund- 
kino verderben die Phantasien des Jugendlichen und beein- 
flussen damit schadigend seine ganze Geisteshaltung. H ier 
stellen sich der Padagogik nicht zu unterschatzende Aufgaben 
in dem Bereithalten einer dem Bediirfnis und dem Verstandnis 
des Jugendlichen angepaBten Lektiire, in der Schaffung von 
Filmdarstellungen, die gerade f iir  dieses Jugendalter m it seiner 
Entdeckungs- und Erlebnisfreude berechnet sind. Vor allem 
aber muB die Padagogik es verstehen, dem jungen Menschen 
den Unterschied von Schund und Wertvollem zum Verstandnis 
zu bringen. W ird  f iir  wertvolle Eindriicke nicht hinreichend 
Sorge getragen, ;so bemachtigt sich die hungrige Seele wahllos- 
der ungeeignetsten Nahrung.

2. Um das 14. Jahr zeigt sich im Innenleben des Jugend
lichen ein Wendepunkt, der sich in dem Auf treten von neuen 
Geistesrichtungen auBert, die den Beginn der eigentlichen 
Pubertat ankiindigen. Zwar bleibt der negative Grundzug der 
vorhergehenden Periode: Unrast, Unlust, Trotz, W ildheit, 
Launenhaftigkeit, Ablehnung jedweder Autoritat durchaus 
noch bestehen. Jedoch ist dem jungen Menschen dieses trieb
hafte Verhalten, in dessen M ittelpunkt der Geschlechtstrieb 
steht, nunmehr bewufit: E r fiih lt die HaBlichkeit seines Ge- 
bahrens, aber er kann es nicht andern; die dumpfe, unklare 
geschlechtliche Erregung w ird zum bewuBten Verlangen.

2) Nach H. Hetźer: Der EinfluB der negativen Phase auf die .literari- 
sche Produktion und das soziale Verhalten pubertierender Madchen. (Quel- 
len und Studien zur Jugendkunde, 4- Jena 1926.)
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Neben diesem bewufit triebhaften Handeln zeigt sich ais 
weiteres Kennzeichen dieser Periode eine Abkehr vom aufieren 
Leben und der Umgebung und ein Hinwenden zum eigenen 
Ich. Die Ich-Entdeckung aufiert sich in Prahlerei, W ichtig- 
tuerei und Uberhebung, aiso in Handlungen, die dem Durch- 
drungensein des pubertierenden Menschen von der W ichtig- 
keit der eigenen Personlichkeit entspringen. Dagegen fiih rt 
die Beschaftigung mit den Ichratseln zur Traumerei, Griibelei 
und Selbstzerfaserung, zu Lebensunlust, Todessehnsucht und 
dem Erleben von Schmerz und Leid. Darin liegt eben der 
eigentliche Sinn der Reifung, daB der werdende Mensch die 
Wirrnisse, Abgriinde und Seelenąualen der Pubertat durch- 
kampfen und iiberwinden mu/i; denn gerade diese Kampfein- 
sttllung ist es, die hie hóheren Geistesfunktionen zu vielseitigem 
Leben erbliihen laBt, das triebhafte Verhalten zu iiberwinden 
lehrt und dadurch Grundziige der angehenden Personlichkeit 
schafft.

Die dritte seelische Grundeinstellung des Pubeszenten ist 
seine Auseinandersetzung mit den Ich- und Fremdwerten. 
Seine Werteinsteilung ist subjektivj rein personlich; es werden 
daher nur selbstgeschaffene Werte anerkannt, namentlich see
lische und ideale. Dagegen kónnen die fremden Werte nicht 
gerecht und unbefangen eingeschatzt, iibernommen und weiter- 
gebildet werden.

In der Wertwahl zeigt der Jugendliche die typische Un- 
bestandigkeit der Pubertat, indem er zwischen den grófiten 
Gegensatzen hin und her schwankt, einen W ert m it Begeiste- 
rung erfafit und verfolgt, ebensoschnell ihn aber wieder fallen 
lafit. Ihm fehlt noch die bestimmte „Lebensform", aus der 
dem Wertwollen die feste Zielrichtung erwachst.

Das triebhafte Verhalten, das w ir ais eine Aufierungsform 
der Pubertat bereits kennen lernten, versetzt den Jugendlichen 
in eine motorische Unruhe, die sich in wechselvollen Be- 
tatigungen aufiert. Zur Ablenkung seiner Unruhe bedient er 
sich haufig Ersatzformen, wie sie ihm Lektiire, Theater, K ino 
und vor allem das Tagtraumen bieten, und in dereń Bereichen 
seine Phantasie unbegrenzten Spielraum finde tr

Der Padagogik erwachsen hieraus bestimmte Aufgaben. 
Einem Uberwuchern der Phantasie, wie es namentlich im Tag- 
traumleben in Erscheinung tritt, und das eine Yergeudung
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geistiger K raft, eine Hemmung der Charakterbildung und 
eine ungiinstige W irkung f iir  die geistige Entwicklung iiber- 
haupt bedeutet, mu6 die Padagogik dadurch entgegenwirken, 
daB sie der Neigung des Jugendlichen nach Ablenkung ent- 
gegenkommt, indem sie seinem Betatigungsdrang geeignete 
Wege eróffnet durch Spiel, Sport, Wanderungen und andere 
MaBnahmen. Sie muB ihm, der sich aus dem Gefiihl des 
Nichtverstandenseins heraus von der Umwelt abschlieBt, ver- 
standnisvoller Lehrer und Ratgeber sein, ihm helfen, sein 
sich im Traumland betatigendes Denken und Wollen zur Um
welt und W irklichkeit richtig zu stellen und auszubauen.

Aber auch das f i ir  dieses A lte r typische Idealschwarmen, 
die bedingungslose Hingabe an das Ideał, lie fert f i ir  die 
Phantasieerziehung einen padagogischen Hinweis. Findet der 
Jugendliche in der Umwelt nicht das, zu dem er empor- 
schauen kann, so sucht er seine Vorbilder in oft wertlosen 
Ersatzformen. K ritik los, ohne moralische Wertung, ohne Un- 
terschied von Moglichkeit und Nichtmoglichkeit w ird jede 
menschliche Hóchstleistung iibernommen. Aus dieser Einstel- 
lung erklart sich auch die eigentiimliche Stellung der Jugend 
gegeniiber dem Verbrechen, lassen sich bisweilen krim inelle 
Piane, ja selbst Straftaten erklaren.

Vorbilder, Personlichkeiten sind es, wonach der Jugend
liche verlangt. Dem muB die Padagogik entgegenkommen 
durch Verm ittlung von wertvollen Idealen, durch Bereithalten 
von Lehrerpersonlichkeiten. Namentlich soli sie dem jungen 
Menschen das Heroische der Selbstbeherrschung in Vorbil- 
dem zeigen und ihn so zum Ideał der Selbstbeherrschung 
hinfiihren.

3. Etwa m it dem 17. Lebensjahr ist die eigentliche Pubertat 
abgeschlossen, und es fo lg t auf sie die Nachpubertat, genannt 
Adoleszenz. Ais Hauptkennzeichen dieser Periode ist die Ob- 
jelćtivation in der Betrachtung samtlicher Gegenstande zu 
bemerken. Es herrscht nicht mehr ein feindliches Gegeniiber 
von Innen- und AuBenwelt. Der Jugendliche fragt nicht mehr: 
PaBt das zu meiner Denkweise, entspricht das meinem Gefiihl, 
oder ist es etwas, dem ich mich bewufit feindselig abkehren 
w ill? Sondem er wird erhaben iiber den Gegensatz „ f i i r  m ich“ , 
„n icht f i ir  m ich“  und sucht den objektiven Wert, den objek- 
tiven Bedeutungsgehalt einer Sache zu fassen. E r lemt, daB



er sich m it allen Dingen auseinandersetzen kónnen muB und 
daB ein einfaches Ablehnen aus Griinden des Nichtkónnens 
zu keiner Ruhe und zu keinem AbschluB und H alt fiih rt.

So hat diese Periode den Sinn, die Versohnung des Ich 
m it der W elt herbeizufiihren und eine Einordnung in die 
Kulturgemeinschaft anzubahnen.

Es bildet sich eben jetzt die Hauptwertrichtung des Men
schen aus: Diese kann nun sein eine mehr praktische, auf 
Nutzlichkeitswerte gehende, oder eine mehr an geistigen In- 
halten orientierte. Bekannt ist ja, daB erst in der Adoleszenz 
der Jugendliche zu einer objektiv asthetischen Betrachtungs
weise, zu einem wirklichen Kunstverstandnis gelangt.

F iir die Padagogik der Adoleszenz ist wichtig, daB man dem 
Jugendlichen Gegenstande gibt, an denen er seine sich bildende 
Gesinnungs- und Auffassungskraft auswirken lassen kann. Man 
kann ihm ruhig problematischere Dinge bieten ais dem Pubes- 
zenten, ohne Gefahr zu laufen, daB er wie dieser an ihnen in 
Verwirrung und Verzweiflung gerat. Die geistige K ra ft fordert 
zum Wachsen das geeignete Objekt.

Im  besonderen MaBe g ilt es, seine phantasiemaBige Auffas- 
sungsgabe an Gegenstanden der Kunst zu bilden. Das echte 
Kunsterleben fangt ja gerade in der Adoleszenz an, eine Rolle 
zu spielen.

Im  Gegensatz zu dem Reifungsbilde der biirgerlichen 
Jugend, bei der mehr die Reifung von oben, vom Geistigen 
her geleitet wird, findet bei der Arbeiterjugend. mehr eine 
Reifung von unten, von der Notwendigkeit des Alltagslebens 
her statt. Die rein triebhaften Faktoren spielen eine gróBere 
Rolle und schmalem die Zeit der geistigen Garung, die bei 
der biirgerlichen Jugend der der oben geschilderten Objekti- 
vation der Adoleszenz vorangeht. Die Entwicklung des A r
beiters ist eine verkiirzte, nicht nur eine gekiirzte: E r kommt 
leicht dem Biirgerlichen gegeniiber zu kurz. Auf diese Er- 
scheinung gehen w ir noch naher in Kapitel V I Abschnitt D 
ein.





IV . Das Untersudiungsmaterial.

Es kam uns fur unsere Arbeit vor allen Dingen darauf an, 
den typischen Durchschnittsproletarier zu erfassen, nicht aber 
F iihrer oder Funktionare, wie es bei Bondy1) geschah. Des- 
halb bekamen die Verteiler der Fragebogen ausdriicklich die 
Weisung, die Bogen an mittel-, nicht auBergewohnlich begabte 
Werktatige, bezw. Proletarier zu verteilen. (Die Bezeichnungen 
W erktatiger und Proletarier sind in dieser Arbeit synonym 
gebraucht.) Zudem sollten die Bogen vor allen Dingen an 
Fabrikarbeiter und ungelernte Arbeiter nicht aber an Kopf- 
arbeiter abgegeben werden.

Es wurden im  ganzen 150 Bogen ausgegeben. Hiervon, 
kamen 72, also rund 50 Prozent, beantwortet zuriick.

Von diesen 72 Beantwortern waren, wie aus der unten an- 
gefiigten Listę hervorgeht, 23 ungelernte Arbeiter, 8 un
gelernte Fabrikarbeiter, 29 Arbeiter, die einen gelemten Beruf 
in der Fabrik oder fabrikahnlichen Betrieben ausiiben und 
12 Handwerkslehrlinge oder Gesellen im  Privatbetrieb.

Listę der Fragebogen-Beantworter.

Nr.
Alter
nach

vollend.
Lebensj

Vorbildung Beru!
Jugendv.

oder
Organisa-

tion
Angeflihrt 
auf Seite:

1. 1472 Volkssch.
Gewerbl.

Fortbdgssch.
Ungel. Arb. Kath.

Jiinglingsv.

2. 1472 >» » —

3. 1472 » » —
4. 1472 » Friseurlehrling Kath.

Jiinglingsv.
5. 15 » Schreinerlehrl. 

i. d. Fabrik n

6. 15 Jf Dreherlehrl. 
i. d. Fabrik 9

*) C. Bondy, Die proletarische Jugendbewegung in Deutschland. Lauen- 
burg, 1922.
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Nr.
Alter
nach

vollend.
Lebensj.

Vorbildung Beruf
Jugendv.

oder
Organisa-

tion
Angefiihrt 
auf Seite:

7. 15
Volkssch.
Gewerbl.

Fortbdgssch.
Ungel. Arb. Kath.

Junglingsv.
8. 15 » 11 n

9. 15 )) Mobelschreiner 
i.' d. Fab. n

1 0 . 15 11 Ungel. Arb. »
11. 15 11 11 n

12. 15 11 11 Sportverein
13. 15 11 Fabrikarb. 11

14. 15 11 Ungel. Arb. 11

15. 15 11 Fabrikarb. —
16. 15 11 Ungel. Arb. Sportverein
17. 15 11 11 Kath.

Jlinglingsv.
18. 16 11 11 —
19. 16 11 MObelschreiner 

i. d. Fabrik Kath.
Junglingsv.

20. 16 11 Schlosserlehrl. 
i. d. Fabrik 11

21. 16 11 Setzerlehrling Buchdruck.
Verband

22. 16 11 Elektrotechn. 
i. d. Fabrik

Christl.
Gewerksch.

23. 16 » Schriftsetzer-
lehrling 11

24. 16 n Dreherlehrling 
i. d. Fabrik

Kath.
Jtinglingsv.

25. 16 u Friseurlehrling 11

26. 16 i i Anstreicher-
lehrling

Soz.
Arbeiterjug.

27. 16 n Ungel. Arb. Sportverein
28. 16 n Metzgerlehrl. —
29. 16 n Fabrikarb. Sportverein
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Nr.
Alter
nach

vollend.
Lebensj.

Vorbildung Beruf
Jugendv.

oder
Organisa-

sation
Angeftihrt 
auf Seite

30. 16
Volkssch.
Gewerbl.

Fortbdgssch.
BSckerlehrl. —

31. 16 n Ungel. Arb. Kath.
JUnglingsv.

32. 16 n Fabrikarb. n

33 16 » Anstreicher-
lehrling

Christl. Ge- 
werkschaft

34. 17 n Schlosserlehrl. 
i. d. Fabrik n

35. 17 n Schuhmacher-
lehrling

Sportverein

36. 17 n Ungel. Arb. Kath.
Jtinglingsv.

37. 17 n Schlosserlehrl. 
i. d. Fabrik Kommunist.

Arb.-Jugend
38. 17 n n Sportverein
39. 17 n Fabrikarb. Soz.

Arb.-Jugend
40. 18 n Setzer Kath.

Jiinglingsv.
41. 18 n Schlosserges. 

i. d. Fabrik »

42. 18 u Maurerlehrl. Ev. Volksj.
43. 18 n Schriftsetzer Evgl.

Volksjugend
44. 18 n Gehilfe »
45. 18 n Schreinerges. 

i. d. Fabrik
Kath.

Jtinglingsv.
46. 18 n Ungel. Arb. 99

47. 18 n GSrtner Soz.
Arbeiteri.

48. 19 n Elektroinstal. 
i. d. Fabrik

Kathr
Jiinglingsv.

49. 19 n Laufbursche »
50. 19 » Fabrikarb. 99
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Nr.
Alter
nach

vollend.
Lebensj.

Vorbildung Beruf
Jugendv.

oder
Organisa-

sation
Angeftihrt 
auf Seite

51. 19
Volkssch
Gewerbl.

Fortbdgssch.
Schuhmachges.

Kath.
Jiinglingsv.

52. 19 n Fabrikarb. y>

53. 19 n Dreher i. d. Fab. 11
54. 20 n Fabrikarb. »
55. 20 n Laufbursche Kath.

Arbeiterver.
56. 20 n Schlosserges. 

i. d. Fabrik
Kath.

Jiinglingsv.
57. 20 » Elektromonteur 

i. d. Fabrik
Soz.

Arbeiterj.
58. 20 n Gehilfe Kath.

Jiinglingsv.
59. 21 n MSbelschreiner 

i. d. Fabrik
Kath Jung- 
mSnnerbund

60. 21 n Schirmmacher Kath.
JOnglingsv.

61. 21 Ungel. Arb. f f

62. 2! » Gehilfe Kommun.
Arbeiterj.

63. 21 n Schreinerges. 
i. d. Fabrik

Kath. Jung- 
mSnnerbund

64. 21 n Schneiderges. Kath.
Jiinglingsv.

65. 21 » Packer Soz.
Arbeiterj.

66. 22 t t Schlosserges. 
i. d. Fabrik

Kath.
JUnglingsv.

67. 22 » PP t )

68. 23 M Kesselschmied 
i. d. Fabrik

Soz.
Arbeiterj.

I. 20 t t Anstreicher-
gehilfe

Evgl. Jung- 
mśnnerv.

11. 19 » Elektroinstal. 
i. d. Fabrik

Kath. Jung- 
m3nnerv.

III. 17 Pt Former 
i. d. Fabrik

Deutsch.
Metallarbv.

IV. 18 PP Mobelschreiner 
i. d. Fabrik

Evgl. Jung- 
mannerv.
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V. Methodoiogische Grundbetraditungen.

Es ist schwierig, gesicherte Unterlagen f i ir  eine empirische 
Arbeiterpsychologie zu gewinnen. Zeichnet sich schon der 
Jugendliche in der Reifezeit durćh Abgeschlossenheit und Zu- 
riickhaltung seines Innenlebens gegeniiber dem Erwachsenen 
aus, so kommt bei der Arbeiterjugend noch eine fast miB- 
trauische Verschlossenheit gegeniiber dem auBerhalb ihrer 
Gesellschaftsklasse Stehenden hinzu. Auch zeigt sie, infolge 
ihre i stark utilitarisrischen Einstellung wenig Verstandnis und 
Interesse f i ir  Aufgaben und Arbeiten, die sich auf ih r Seelen- 
leben beziehen.

Es ist daher die Frage berechtigt: „Welche Wege wurden 
in dieser Arbeit zur Erforschung des Phantasielebens der 
werktatigen Jugend eingeschlagen ?“  W ir gelangen dadurch 
zur Frage nach der W ahl der Męthoden unserer Unter- 
suchung.

Ais eine der Methoden, die fur unsere Untersuchung mog- 
lich sein konnte, drangt sich uns die Methode der Tagebuch- 
forschung auf, weil hierm it schon bedeutende Erfolge bei der 
biirgerlichen Jugend erzielt worden sind. Es konnte aber von 
dieser Methode kein Gebrauch gemacht werden, da von den 
72 Beantwortern des Fragebogens nur ein einziger ein Tage- 
buch fiihrte und zur Verfiigung stellte. (Naheres hieriiber 
Kapitel V I, Abschnitt B 1 i.)

Die Befragungsmethode konnte nur insofem angewandt 
werden, ais Jugendfiihrer und Jugendleiter urn eine AuBerung 
iiber ihre Jugendlichen angegangen wurden. Um verlaBliche 
Resultate zu erzielen, wandten w ir uns nur an solche, die auf 
diesem Gebiete reich an Erfahrungen waren.

Von einer persónlichen Befragung der Jugendlichen wurde 
aus folgenden Griinden Abstand genommen: Bei einem sol- 
chen Vorangehen besteht die groBe Gefahr, daB die AuBerun- 
gen der Jugendlichen nicht unbefangen sind: Sei es, weil 
sie sich schamen, Auge in Auge ihre Gedanken einem Frem- 
den gegeniiber zu verraten, sel es, daB sie in der f i ir  sie 
ungewohnten Situation auch in ungewóhnlicher Weise zu ihren
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Erlebnissen Stellung nehmen und diese verandem und ver- 
zerren. Es sei nur darauf hingewiesen, wie Sympathie oder 
Antipathie des Fragenden bei den Jugendlichen, sowie der 
Grad von dessen Umgangskunst und Einfiihlungsgabe dafiir 
bestimmend werden kónnen, ob obige Falle eintreten oder 
nicht.

Eine solche direkte Befragung ist nur dann m it relativ 
geringen Fehlerąuellen verbunden, wenn sie bei Jugendlichen 
geschieht, die man einmal so genau kennt, daB man eine be- 
fangene Einstellung bei ihnen genau von einer unbefangenen, 
offenen und natiirlichen unterscheiden kann und die anderseits 
m it dem Befrager so gut personlich vertraut sind, daB ein 
Gesprach m it ihm ihnen keine ungewóhnliche Situation mehr 
bedeutet.

Das ist aber immer nur bei einer ganz bestimmten Anzahl 
von Jugendlichen móglich und hier auch wieder nur dann, 
wenn man denselben einen groBen Te il seiner freien Zeit 
opfem kann.

Es stehen sich also je  ein Vorteil und ein Nachteil gegen- 
iiber: Man kann eine persónliche Befragung bei einigen 
wenigen Jugendlichen einleiten, wobei man aber auf eine Er- 
fassung einer gróBeren Zahl verzichten muB, oder aber man 
verzichtet auf eine an lieferbarem individuellen Materiał 
reichere persónliche Fiihlungnahme zu Gunsten einer Erfas- 
sung einer gróBeren Zahl — durch eine andere Methode.

W ir  haben uns f i ir  den letzteren Fa li entschieden und so 
blieb auBer der nicht persónlichen Befragungsmethode nur 
div. Fragebogenmethode iibrig.

Theoretisch bliebe allerdings noch die Methode der Durch- 
forschung der schónen Literatur zur phantasie-padagogischen 
Auswertung. Professor Schneider1) hebt in seiner Abhandlung 
„D ie  Lektiire schóngeistiger Werke ais ein M itte l psychoło- 
gischer Schulung“  auch den W ert des Studiums der schónen 
Literatur ais padagogische Beihilfe hervor. Aber speziell auf 
dem Gebiete der Arbeiterpsyche bringt die Belletristik so 
wenig objektiv Wertvolles, daB es f i ir  uns keine Rolle spielt.

Was die Fragebogenmethode angeht, so ist sie wegen 
ihrer Fehlerąuellen oft kritis ie rt worden. Indessen sind bei 
ih r Fehlerąuellen wie bewuBte Anderungen, Schauspielereien,

i) Prof. F. Schneider, Die Lektiire schóngeistiger Werke ais ein Mittel 
psychologischer Schulung. Jugendfiihrung, Heft 12. Dusseldorf 1927.
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vorgefaBte Meinung durch einmalige starkę Erlebnisse, Be- 
einflussung durch Vitalgefiihle wie M iidigkeit, Abspannung 
usw., MilieueinfluB auf die Aussage, Scheu vor Selbstent- 
bloBung nicht sonderlich viel mehr móglich ais in  den anderen 
Methoden.

Was bei ih r ais besondere Schwierigkeit hinzukommt ist 
eigentlich nur das MiBverstehen der Fragen und die Schreib- 
ungewandtheit der Jugendlichen. Jedoch ist hier gleich zu 
beriicksichtigen, daB diese mangelnde Verstandigung zwischen 
Frager und Befragten, die durch den ganzlichen Fortfa ll per- 
sónlicher Beziehimgnahme bedingt ist, auch wieder durch 
den ganzlichen Fortfa ll der zwischenpersonalen Hemmungs- 
und Falschungsmoglichkeiten oben beschriebener A rt wett- 
gemacht wird. Wenigstens konnen w ir wohl behaupten, daB 
durch unsere Mafinahmen solcher A rt zwischenpersonale Hem- 
mungen ganzlich beseitigt wurden.

An und f i ir  sich fa llt es schon schwer ins Gewicht, daB der 
Jugendliche sich lieber einem Fremden eróffnet ais einem 
Bekannten. Noch ungezwungener w ird seine AuBerung aus- 
fallen, wenn er, wie durch unser Vorgehen, an einem Bekannt- 
werden m it dem Fragenden ganzlich gehindert wird.

W ir haben daher die Fragebogen zunachst einmal nicht 
personlich an die Jugendlichen verteilt, sondem die Uber- 
m ittlung geschah durch die Jugendfiihrer und Jugendleiter. 
Zudem wurde jeder Bogen in ein Couvert gelegt, das frankiert 
und m it der Adresse des Fragestellers versehen war. Der 
Jugendliche brauchte den beantworteten Bogen nur in den 
nachsten Briefkasten zu stecken, ohne noch weitere Schritte 
tun zu miissen.

Aus ahnlich prophylaktischen Griinden haben w ir ihn auch 
der vertraulichen Behandlung seiner Angaben versichert. Der 
diesbeziigliche Passus des Begleitschreibens lautete: „D u  
brauchst nicht Deinen Namen anzugeben, und Deine M it- 
teilimgen werden auf Deinen Wunsch hin von m ir niemandem 
gezeigt werden. Zudem schickst Du sie m ir in  dem beigefiig- 
ten Umschlag durch die Post verschlossen zu.“

Um aber ein eventuelles Aussprachebediirfnis bei dem Ju
gendlichen nicht unverwertet zu lassen, fiigten w ir hinzu, daB 
er, wenn er den Wunsch dazu habe, gerne eine persónliche 
Aussprache m it dem Fragesteller fiihren konnte. Hiervon 
wurde auch in verschiedenen Fallen Gebrauch gemacht.
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Ais Gmndprinzip f iir  den Fragebogen zur Erzeugung freier 
und ungekiinstelter Antworten g ilt das:

Unsere Fragen diirfen nicht oft unmittelbar auf seelische 
Intim itaten und Grundeinstellungen gehen, sondem w ir miissen 
den Jugendlichen moglichst spontan iiber einen Gegenstand 
aufierhalb seiner urteilen lassen.

Dann braucht der Jugendliche nicht direkt scheue Seelen- 
seiten zu beleuchten, anderseits bekennt er seine Grundeinstel- 
lung durch sein U rte il doch, wenn nur der Gegenstand seines 
Urteils reichhaltig genug ist. Kommt doch oft die Scham bei 
Jugendlichen weniger dadurch, daB sie Seelisches iiberhaupt 
nicht kundtun wollen, sondem dadurch, daB sie das K ind 
nicht beim Nam en nennen und m it dem Finger nicht auf sich 
selbst zeigen mógen. Der Jugendliche sagt vielleicht nicht 
geme: „ Ic h  bin gefiihlvoll, ich bin liebesbediirftig“ , leichter 
sagt er uns, was f i ir  spezielle Gefiihle er hatte, ais er z. B. 
eine Burg betrachtete.

Anderseits vermeiden w ir dadurch, daB w ir scheinbar neben- 
sachliche, auBerpersonliche Dinge erfragen, die Selbstschau- 
stellung und Selbstgefalligkeit. (Gegenstiick zur Schiichtern- 
heit.) Dies Prinzip haben w ir in unseren meisten Fragen 
innegehalten. Eine Ausnahme macht die Frage 13, die teil- 
weise sexuelle Dinge beriihrt. Sie war f i ir  die ganz Frei- 
mutigen und Unbefangenen gemeint, die w ir durch diese 
direkte Frage zu einem Hochsten an Offenheit und Bekennt- 
nismut veranlassen wollten.

Doch ist es wichtig, daB w ir in unserem Begleitschreiben 
vermerkten: daB nicht alle Fragen beantwortet zu werden 
brauchten. Das schiitzt nicht nur vor erzwungener und daher 
befangener Beantwortung der intimeren Fragen, sondem ent- 
spricht unserem Gmndprinzip, daB die Antworten eine spon- 
tane, w illige Selbstbetatigung im U rte il darstellen sollen.

Eine solche freie Selbstbetatigung, bei der der Jugendliche 
m it seiner ganzen Seele beteiligt ist, kann nur erreicht werden, 
wenn er ein ihn fesselndes Objekt f i ir  seine Denkbetatigung 
findet. Deshalb muBten die Fragen und ihre Beantwortung 
ihm w ichtig gemacht werden. Sein SelbstbewuBtsein muBte 
angesprochen und die W ichtigkeit seiner Antwort ihm vor 
Augen gehalten werden. Liegt doch gerade den alteren Ju
gendlichen, den Adoleszenten, dereń w ir ja auch unter unseren
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Befragten manche haben, die Frage nach dem Sinn und W ert 
dessen, was sie tun sollen, besonders nahe.

Selbstverstandlich ist es, daB man dem SelbstbewuBtsein 
des Jugendlichen nur durch hófliche Bitte, nicht durch Forde- 
rung, entgegenkommen kann.

So begannen w ir denn unser Begleitschreiben m it der Er- 
klarung, daB der Jugendliche durch Ausfiillung des Bogens 
uns einen groBen Gefallen erweise und machten ihn dann 
gleich m it dem Zweck der Arbeit vertraut. W ir  suchten ihm 
also zu zeigen, daB die gewissenhafte Ausfiillung des Bogens 
sowohl einen persónlichen Gefallen dem Fragesteller gegen- 
iiber, ais auch einen Dienst an der heutigen werktagigen 
Jugend selbst bedeute.

Auf unsere Erklarung hin, daB w ir auf dem Wege seien! 
Verstandnis f i ir  die Arbeiterseele und ihre Bediirfnisse zu 
suchen, um dem Werktatigen evtl. auf offentlichem Wege 
H ilfe  zu bringen, haben w ir denn auch verschiedene anerken- 
nende Antworten bekommen.

Um den EinfluB negativer Vitalgefiihle: Ermiidung, Unlust, 
Uberreizung auszuschlieBen, ermahnten w ir im Begleitschreiben 
die Jugendlichen, sich Zeit bei der Ausfiillung des Bogens zu 
lassen und nur dann daran zu schreiben, wenn sie Lust hatten.

W ir  haben ausfiihrliche Versuche mit Probebogen gemacht. 
Erst diese vorliegende und diesem Kapitel angefiigte fiin fte 
Fassung wurde endgiiltig iibernommen.

Zum Schlusse werden w ir noch eine theoretisch-kausale Ab- 
leitung des Phantasielebens der Werktatigen aus den Real- 
faktoren: Anlage, M ilieu, Erziehung versuchen. Diese Ab- 
leitung w ird erst spater ausgefiihrt, nachdem durch die Er- 
gebnisse der vorgenannten von uns benutzten Methoden die 
unsere Untersuchung interessierenden Phanomene aufgedeckt 
worden sind.

Es folgt anschlieBend der Fragebogen.

Mein lieber Freund!
Ich iibersende Dir hiermit einen

Fragebogen
mit der Bitte, ihn mir auszufiillen. Du wiirdest damit nicht nur mir 
personlich einen groBen Gefallen tun, sondern auch gleichzeitig 

der heutigen werktatigen Jugend 
einen sehr guten Dienst erweisen.

Ich bin im Begriffe eine Arbeit iiber die werktatige Jugend zu 
schreiben. Meine Arbeit hat aber nur dann wirklichen Wert, wenn die



werktatige Jugend, also auch Du, mich hierbei in weitgehendstem Mafie 
unterstiitzen.

Fiir die Ausfiihrung der Arbeit sind zwei Tatsachen von Wich- 
tigkeit. Die Arbeit betrifft namlich zunachst

alle die Menschen,
die mit der werktatigen Jugend in naherem Verkehr stehen, wie Lehrherr, 
Lehrmeister, Jugendfiihrer und Lehrer. Fiir sie alle wiirde eine Arbeit 
iiber das Seelenleben dieser Jugend wertvoll sein, da wohi fiiber die 
Jugend im allgemeinen schon viele Arbeiten vorliegen, aber iiber die 
Arbeiterjugend selbst nur verschwindend wenige. Dann aber betrifft die 
Arbeit vor allen Dingen '

die werktdtige Jugend selbst.
Sie soli jenen Menschen, die die Jugend leiten, bilden und belehren und 
jenen statlichen und privaten Einrichtungen, die der Jugendpflege dienen, 
zeigen, was fiir die arbeitende Jugend notig ist und daher geschaffen 
werden soli, um ihren Geist nach kórperlicher Arbeit zu erbauen und 
zu erheben

durch Teilnahme an dem Wahren und Schónen auf dem Oe- 
biete des Theaters, der Musik, der schónen Literatur, der D icht- 
kunst, der Malerei, des Film s und Rundfunks.

Deine Antworten und Mitteilungen, die Du in diesem Fragebogen machst, 
sind fiir mich und meine Arbeit nur dann brauchbar, wenn sie 

offen und wahrheitsgetreu 
sind. Deshalb fiihre nicht nur

die guten und Lichtseiten einer Sache an, 
t. B. bei Aufzahlung Deiner Biicher nur di# guten, sondem auch 

die schlechten und Schattenseiten, 
damit das, was ich von Dir schreiben will, auch der Wahrheit entspricht 
und naturgetreu ist. Deshalb antworte so,

wie Du w irklich iiber die Frage denkst.
Lafi Dich bei Deinen Antworten nicht von d#m Gedanken beeinflussen: 
„Was ich da mitteile, kommt an die Offentlichkeit; deshalb will ich es 
schoner darstellen — oder besser, ich verschweige es.“ Denn siehe,

Du brauchst nicht Deinen Namen anzugeben, und Deine M itteilugen 
werden auf Deinen Wunsch hin von m ir niemandem gezeigt werden. 
Zudem schickst Du sie m ir in dem beigefiigten Umschlag durch die 
Post verschlossen zu.

Solltest Du aber den Wunsch haben, Dich mit mir iiber den Fragebogen 
auszusprechen, so bin ich gem bereit dazu, und ich erwarte dann Dein# 
nahere Mitteilung hieriiber.
Neben der Beantwortung des Fragebogens richte ich eine zweite obenso 
wichtige Bitte an Dich:

Kannst Du m ir von D ir oder Deinen Rameraden Berichte iiber 
Wanderungen, Sitzungsberichte Deines Vereins, Briefe, Gedichte, 
Zeichnungen, Tagebucher zur Verfiigung stellen oder m ir Adressen 
von Deinen Bekannten angeben, die m ir auch dieses M ateriał zur 
Verfiigung stellen wurden?

Du brauchst mir diese Sachen nur kurze Z#it zur Einsicht zu uberlassen 
und kannst sie diesem Fragebogen beifugen oder sie mir gesondert durch



die Post zusenden. Irgendwelche Auslągen erstatte ich Dir natiirlich
zuriick. Gib auch an, an wen ich das Materiał zuriickgeben soli fiir den
Fali, daB Du nicht wiinschest, daB Deine Adresse mir bekannt wird.
Zum Schlusse mochte ich Dir einige

Artweisungert
zur Beantwortung des Fragebógens geben:
1. Schrecke nicht vor der Lange des Fragebógens zuriick? Es ist nam

lich nicht notig, daB Du alle Fragen beantwortest.
2. Beantworte nur diejenigen Fragen, auf die Du eine Antwort w irklich  

geben kannst. i
3. Du brauchst nicht alle Fragen auf einmal oder an einem Tage 

zu beantworten. Wenn Du ermiidet bist oder keine Lust mehr hast, 
so lege den Fragebogen beiseite und verschiebe die Beantwortung auf 
den folgenden Tag.

4. Die Fragen brauchen nicht in der Reihenfolge beantwortet zu werden. 
Nimm zunachst die Fragen vor, die Du beim ersten Durchlesen des 
Fragebógens sofort beantworten kannst und die Dir zur Beantwortung 
am leichtesten erscheinen.

5. Oberlege die Frage, die Du beantworten willst, denke dariiber nach, 
was die Frage von Dir zu erfahren sucht, dann erst antworte.

6. Antworte so ausfiihrlich wie mdglich. Gib iiber das Erfragte Deine
Erfahrungen, Tatsachen an. Wenn móglich, schreibe oder schildere
einzelne Falle.

7. Sollte der unter der Frage zur Beantwortung freigelassene Platz nicht 
ausreichen, so schreibe auf den ;.am Schlusse vorhandenen freien 
Seiten weiter, jedoch muBt Du dann die Nummer der Frage daneben 
setzen.

8. Driicke Dich natiirlich  und ungezwungen aus. Es ist nicht schlimm, 
wenn es auch kein gutes Deutsch ist.

9. Die Antworten kónnen auch mit B le istift geschrieben werden.
10. Wenn moglich, dann schicke den Fragebogen innerhalb 14 Tagen

zuriick.
Ich danke Dir fiir Deine Miihe und Mitarbeit und verbleibe

mit frohem JugendgruB 
Dein 

Hubert Jung
Ansćhrift:

Hubert Jung, Koln, WeiBenburgstr. 19, ptr.

G ib  an:
a) Dein Oeburtsjahr:
b) Welche Schule Du besucht hast (Volks-, Fach-, Mittelschule?)
c) Deine berufliche Ausbildung: (Lehrling oder Geselle in welchem

Handwerk? — Gelernter oder ungelemter Arbeiter?-Welche Arboit 
wird verrichtet? — Fabrikarbeiter? Art und Beschaffenheit der Arbeit 
in der Fabrik?)

d) Gehorst Du einem Jugendverein, Jugendbund oder einer Organisation 
an? 'Welchem Verein, Bund oder welcher Organisation?
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B e a n t w o r t e :

F r a g e  N r. 1.
a) Welche Bucher hast Du gelesen? '(Geschichten: Reise-, Indianer-, 

Abenteuer-, Detektivgeschichten, Sagen, Gedichte, Romanę, Theater- 
stiicke).

b) Gib, sowelt Du es kannst, den Tite l und Verfasser der von Dir 
gelesenen Bucher an.

c) Welche von diesen Biichern gefielen Dir am besten?
d) Was gefiel Dir an ihnen besonders gut?

F r a g e  N r .  2.
a) Welche Bucher besiłzest Du? (Jugendbiicher, Erzahlungsbucher, Ro

manę, geschichtliche Bucher, natur- und erdkundliche Bucher, Bucher 
iiber Spiel, Sport und Wandern, fach- und berufkundliche Bucher, 
Bastelbiicher).

b) Gib die Namen und moglichst auch die Verfasser Deiner Bucher an.

F r a g e  N r .  3.
a) Welchen Genufi und welches Vergniigen findest Du beim Tanzen ?
b) Welche Tanzart (Volkstanz, Reigen, moderner Tanz) hast Du am 

liebsten ?
F r a g e  N r .  4.

a) Hast Du schon einmal versucht Gedichte zu machen ?
b) W oriiber handelten sie?
c) Hast Du fiir Deinen Verein oder Jugendbund Aufsdtze, Schilderungen 

oder Berichte geschrieben?
d) Woruber handelten diese?
e) Wiirdest Du mir Deine schriftlichen Arbeiten, namentlich Deine Ge

dichte und Aufsatze zur Einsicht iiberlassen? Dann lege sie diesem 
Fragebogen bei und gib an, an wen ich sie zurucksenden soli, fiir den 
Fali, daB Du nicht wiinschest, daB Deine Adresse mir bekannt wird..

F r a g e  N r .  5.
a) Fiihrst Du ein Tagebuch?
b) Wenn ja, dann ware ich Dir dankbar, wenn Du es mir zur Verfiigung 

stelltest. Lege es diesem Fragebogen bei und bestimme bitte, an wen 
ich es zuriickgeben soli, an Dich oder einen anderen.

c) Wenn Du mir Dein Tagebuch nicht einige Tage iiberlassen kannst, 
dann gib wenigstens an, was alles Du eintragst.

F r a g e  N r .  6.
a) Besuchst Du das Theater? (Schauspiel-, Opernhaus oder Volkstheater).
b) Gib an, welche Theaterauffiihrungen Du gesehen hast.
c) Welche Theaterstiicke haben Dir am besten gefallen?
d) Was gefiel Dir an diesen besonders gut?
e) Gehst Du wenig oder haufig ins Kino ?
f) Gib an, welche Kinostiicke Du gesehen hast.

24



g) Wenn Du die W ahl hattest, irgendein Schauspiel, eine Operette, eine 
Oper oder ein Kinostiick zu sehen, welche von diesen Theałerauffiihrun- 
gen wiirdest Du wahlen ?

h) Weshalb ist Dir gerade diese A rt der Theaterdarstellung am liebsten ?
i) Welche Theaterstucke werden in Deinem Verein aufgefuhrt? 
k) Hast Du selbst in einem Theaterstiick miłgespielt?
1) Welche Rollen spieltest Du ? 
m) Spielst Du gern Theater ? 
n) Weshalb ?

F r a g e  N r .  7.

a) Oib an, ob Du auf Versammlungen oder Vereinsabenden Dich durch 
Vortrage von Gedichten, Liedern, Couplets oder Musik beteiligst oder 
beteiligen móchtest.

b) Aus welchem Grandę beteiligst Du Dich oder mochtest Dich be
teiligen ?

c) Was wird bei Euch vorgetragen?

F r a g e  N r. 8.

a) Gehst Du wenig oder haufig ins Konzert?
b) Horst Du lieber ein Musikkonzert oder gesangliche Darbietungen?
c) Kannst Du angeben, weshalb Du lieber Musik oder Gesang horst?
d) Welche M usikart (Marsch, Tanz, Operette, Oper) horst Du am liebsten?
e) Weshalb gerade diese Musikart?
f) Hast Du einen Musiker (Komponisten), der Dir besonders gut gefallt?
g) Weshalb horst Du seine Musik gern?
h) Was haltst Du von Grammophon und Radio?

F r a g e  Nr .  9.

a) Spielst Du ein Musikinstrument?
b) Welches? (Guitarre, Laute, Mandolinę, Geige, Zither, Klavier).
c) Singst Du gerne?
d) Welche Lieder? (Volks-, Marsch-, Wanderlieder, Operettenmelodien, 

Couplets, Schlager).
e) Hast Du selbst ein Musikstiick geschrieben?
f) Welches? Melodie, Lied, Marsch, Tanz).

F r a g e  N r .  10.

a) Gib an, ob Du gerne die Natur (Feld und Wald) aufsuchst.
b) Weshalb tust Du es?
c) W ie w irkt die Natur auf dich?

F r a g e  N r .  11.

a) Gib an, ob Du zeichnest oder malst.
b) Zeichnest oder malst Du nach der Natur oder nach Yorlage?
c) Was malst oder zeichnest Du ? (Muster, Landschaften, Kópfe, Arbeit, 

Leben).
d) Zeichnest oder malst Du Bilder (Skizzen, Entwiirfe), die in Deinen 

Gedanken entstanden sind, z. B. welche?
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F r  a g e N  r .  12.
a) Besuchst Du Kunst- oder Gemaldeausslellungen?
b) Weshalb ?
c) Welche Gemalde (Błlder) sind Dir bekannt?
d) Welche Denkmaler (Statuen) ?
e) Welches Gemalde (Bild) oder Denkmal gefallt Dir besonders gut?
f) Was gefallt Dir daran?
g) Welches Bauwerk kannst Du angeben, das Du schon findest?
h) Was gefallt Dir an ihm?

F r a g e  N r .  13.
a) Bist Du tagstiber oder vor dem Einschlafen oft in D ich versunken 

und bildest Dir im Geiste lebhajte B ilder oder Geschichten oder 
schmiedest Piane?

b) Was enthalten diese Bilder, Geschichten, Piane? (Zukunftsbilder- und 
Piane, groBe Taten, die Du vollbringst oder vollbringen mochtest — 
befassen sie sich mit der Liebe und dem weiblichen Geschlecht ?).

c) Beschreibe mir ein solches Bild (Plan, Geschichte), das Du Dir im 
Geiste gemacht hast.

d) Sprich Dich fre i und offen aus, ob in diesen Bildern oder Geschichten 
die Liebe oder Sinnlichkeit oder iiberhaupt die Geschlechterfrage 
haufig oder stąrk auftreten, Dich ąualen oder von der Arbeit ablenken ?
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V I. Ergebnisse fur das Phantasieleben der mannlichen werk= 
tatigen Jugend im Vergleicfi m it demjenigen der biirgerlichen.

Beziiglich des Phantasielebens der gebildeten, studierenden 
Jugend liegen schon eindeutige positive Resultate vor. Es 
brauchen daher in dieser Arbeit nur die bisherigen Ergebnisse 
iiber das Phantasieleben der burgerlichen Jugendlichen zu- 
sammengefaBt und die Abweichungen davon in  unseren Be- 
funden herausgestellt zu werden, um die einzelnen Auseinander- 
setzungsarten des Phantasielebens (Kunst-, NaturgenuB, Wach- 
traumleben) beim Werktatigen charakterisieren zu kónnen.

Spater soli dann die Gesamtstruktur des Phantasielebens, 
wie es bei der werktatigen mannlichen Jugend vorhanden und 
bedingt ist, aus den zunachst folgenden Charakteristiken 
herausgehoben werden.

A. Die phantasiemdfiigen Auseinandersetzungsarten des
jugendlichen Arbeiters in den freispielerischen Vorstel- 

lungs betatigungen.
i.  D e r  N a t u r g e n u B .  1

Nach der bisherigen jugendkundlichen Literatur ist der 
Pubeszent durch eine gefiihlsmdfiige, ichbetonte Einstellung 
an die Natur gebunden. E r erlebt sich in ihr, „indem er seine 
Stimmungen, wo es geht, in sie hineinlegt, oder ihre Stim- 
mung und Seele dichtend herausahnt“ . (Spranger) i). Sein 
NaturgenuB ist von einem starken, triebhaften Gefiihlsdrang 
gefarbt; er ist asthetisch-empfindend: „n icht Weltanschau- 
ung oder Religion, kein Urteilen oder SchlieBen, sondem ein 
reines, lediglich durch Wahmehmung und Phantasievorstel- 
lung bedingtes Stimmungsleben“ . (Grunwald)2). Solche Ge- 
miitsbeziehungen zur Natur kommen dem Pubertierenden noch 
nicht zum BewuBtsein; denn eine objektiv-kritisch betrachtete 
Gegenstandlichkeit ist sie ihm so wenig wie sein eigenes Ich. 
Erst vom Adoleszenten w ird die Natur objektiv erlebt und 
w ird ihm daher allmahlich zum reiferen Erlebnis. „E in  be-

1) Ed. Spranger, Psychologie des Jugendalters. 2. Aufl., St. 56. 
Leipzig 1924.

2) G. Grunwald, Padag. Psychologie. 2. Aufl., St. 280.

27



wuBtes Erleben der Natur ais Gliick und Schonheit, das bleibt 
dem Jugendlichen vorbehalten, es w ird eins der Grund- 
erlebnisse der Adoleszenz und ist es heute mehr denn je.1*' 
(B iih le r)s).

Ist nach den bisherigen Ergebnissen der NaturgenuB des 
Pubertierenden schwarmerisch-einfiihlend asthetisiert, ent- 
sprechend der charakteristischen Einstellung der Pubertats- 
psyche, so ist nach den Untersuchungen dieser Arbeit nur 
ein einziger Fali von sentimentalem NaturgenuB vorhanden, 
bei dem Personliches in die Natur eingefiihlt wird, in schwar- 
merisch-asthetischem Schalten und Walten der freischweifen- 
den Phantasie.
Nr. 47 sagt: „Ich sehe nicht nur die Natur, ich hore sie auch zu mir 

sprechen. Der Haselnufistrauch sagt: Der Friihling naht, macht 
dich das nicht fróhlich? Der Holunder zeigt dasselbe in seinen rot- 
griinen Trieben, die mich an Liebe und Hoffnung erinnern. — Wenn 
ich in den Wald komme, ich kann in noch so pessimistischer Stim- 
mung sein, sofort fiihle ich mich frei, mochte jeden einzelnen Baum 
umarmen, jede Blume streicheln.“

Die Frage: „G ib  an, ob Du gerne die Natur aufsuchst“ , 
wurde in 56 Fallen m it „ ja “ , in 4 Fallen m it „ne in“  und in 
8 Fallen nicht beantwortet.

Es zeigen sich bei der werktatigen Jugend drei Beziehungs- 
arten zur Natur:

a) Die N atur wird nur rein zweckrational betrachtet, sie ist 
dem Jugendlichen M itte l zum Zweck und Ablenkungsobjekt. 
Es liegt weder ein NaturgenuB, noch ein Naturerleben vor. 
Diese Beziehung zur Natur tr it t  am haufigsten auf, in 42 
Fallen, also zu rund 62 Prozent.

Ais Grund, weshalb die Natur gerne aufgesucht wird, gibt 
man in diesem Falle an:

„Zur Erholung von der Tagesarbeit — weil es gesund ist — man 
kriegt SpaB — aus gesundheitlichem und sportlichem Interesse — 
wegen der Ruhe — weil man drauBen halb soviel Geld nótig hat, 
ais wenn man den GroBstadttrubel mit seinen Gefahren mitmachen 
wiirde — weil der Wald mir ein hiibsches Platzchen zum Lieben 
laBt — fiir uns Biindische ist die Natur das Element, in das wir 
gehoren (Natur ist Parteiprogramm)I — man kann sich mai richtig 
austoben — wenn ich von einer kleinen Tour nach Hause komme, 
schmeckt mir das Essen noch einmal so gut, ais wenn ich von der 
Arbeit komme. “ (banał zweckrational 1)
„fch hole mir Kraft, der Sinnlichkeit zu widerstehen. — Ich suche 
die Natur auf, um aus dem Getriebe der Grofistadt zu kommen. —

3) Charl. Biihler, a. a. O., St. 27.
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Ich will mich in der Natur freimachen von den Alltagssorgen. — 
Wenn ich Gedanken habe, die mich ąualen, dann suche ich den 
Wald auf."

b) Die Natur w irk t immerhin objektiviert. Aber sie wird  
nur ais Um rifi, H intergrund erfafit. Das ist auch dann der 
Fali, wenn die Gedanken ins Metaphysische gehen und selbst 
naturphilosophischen Einschlag haben. Die Natur ist objek- 
tiver H intergrund f iir  die Denk- und Gefiihlswelt. Sie selbst 
tr it t  mehr zuriick und w ird nur mittelbar ais Anregungsobjekt 
erlebt.

Einige Zitate sollen das Gesagte beweisen:
Nr. 21: „Die Natur regt mich zum Nachdenken tiber Gottheit, Urkraft, 

Menschheit an.“
Nr. 30: „Die Natur regt mich zum Malen an.“
Nr. 43: „Ich werde still. Ein grofier Gedankenkreis wirbelt in mir auf,

der allmahlich wieder abflaut. Aber ich muB erst eine zeitlang 
meinen Gedanken nachgehen, ehe ich mich mit etwas anderem 
befasse."

Nr. 47: „Wenn ich mir die Blumen, Pflanzen und Baume besehe, dann 
kam mir schon oft der Gedanke, ob es nicht doch ein hóheres Wesen 
gibt, einen Gott, wie ihn die Kirche kennt.“ — „Die Natur ist eine 
Republik, sie regiert sich selber, hHft sich selbst und zugleich 
anderen. Ich gehore zur Natur, ich gehore also auch zu dieser 
Republik; also tue ich dies auch. Dies ist nun nicht etwa nur ein
fester Vorsatz von mir, den ich mir zum Ziele setzte, sondem ein
reines Empfinden. Obschon ich von der Sozialdemokratie so gut wie 
garnichts weifl, fiihle ich durch dieses seltsame Empfinden fiir die 
Natur meine Zugehorigkeit zur Sozialdemokratie."

Nr. 49: „Die Natur weckt in mir die Sehnsucht, die mich lockt und 
zieht, hinaus in die Welt zu wandern, um Sehen, Schauen, Erleben 
zu wollen."

c) Die Natur wird objektiviert erlebt. Asthetische oder 
ethische Werte werden ih r um ihrerselbstwillen abgewonnen. 
Das Naturerlebnis ist ein unmittelbares, ein Erlebnis im rein- 
sten Sinne.

So werden z. B. bei Nr. 5 die Natureindriicke ihrer Wesen- 
heit nach erfafit, nicht im  subjektiven Stimmungscharakter:

Es macht mir immer Freude, eine schóne Blume, einen sonderlich 
gewachsenen Baum, oder auch eine Wiese, einen Berg und einen 
Wald zu sehen."

Auch Nr. 68 beobachtet die Natur um ihrerselbstwillen:
„Es erfreut mich, wie ich das Wachsen und Gedeihen beobachten 
kann, wie die Kafer und Insekten sich so frei bewegen."

F iir  N r. 42 und 47 hat die Natur religiós-gegenstandliche 
Bestandteile:

I
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Nr. 42: „Die Natur ist fiir mich Gebet. Wie andere Menschen Kraftigung 
im Gebet holen, so hole ich mir Kraftigung in der Natur, Sonne, 
Wasser, Wald.“

Nr. 47: „So wie fiir mich friiher (bis zum 11. Lebensjahre) ein Gott 
bestand, an den ich glaubte mit jeder Faser meines Innenlebens, so 
ist die Natur fiir mich mein Gott geworden." — „Die Natur ist mir 
gewissermaBen ein Heiligtum, wie dem Christen die Kirche."

Zusammenfassend kann gesagt werden, dafi in den meisten 
Fallen der vorliegenden Untersuchung— zu rund 62 Prozent — 
bei der werktatigen mannlichen Jugend kein eigentlich.es Natur- 
erleben vorhanden ist, sondem die N atur nur rein zweckrational 
betrachtetwird. Liegt ein Naturerlebnis vor, so ist es mehr oder 
minder objektiviert. Im letzteren Falle (minderer Objektivation) 
dient die Natur nur ais Hintergrund f i ir  die eigene Erlebnis-, Ge- 
fiihls- und Gedankenwelt und sie w ird nur m ittelbar ais An- 
regungsobjekt erlebt. Im  ersteren Falle w ird die Natur unmittel- 
bar, um ihrer asthetischen und ethischen Werte willen, erlebt. Es 
ist bemerkenswert, dafi diese rein objektivierte Erfassung der 
Natur, nicht etwa hauptsachlich in der Adoleszenz auftritt, 
sondem auch im eigentlichen Pubertatsalter und ferner, dafi 
ein rein sentimentales Naturerlebnis nur in einem einzigen 
Falle vorkommt (s. Nr. 47 oben) und das nun aber nicht in 
der Pubertatszeit, sondem in der Adoleszenz. Daraus folgt, 
dafi es bei der Arbeiterjugend keine individuell-genetische Ent- 
wicklung von Sentimentalitat zur Objektivitat im Naturerleben 
gibt. Der Naturverstandige ist also friih  erkennbar.

Die Sentimentalitat, die das ganze Naturerleben der biirger- 
lichen Jugend durchsetzt, ist f i ir  das Verhaltnis der Arbeiter
jugend zur Natur kein Charakteristikum.

2. D a s  W a c h t r a u m l e b e n .
a) Das Wachtraumleben der biirgerlichen Jugend ist von 

Trautn -und Triebphantasie form lich durchtrankt. Es geht 
eine innere Bewegung vor in Form einer gegenstandslosen( 
Sehnsucht auf eine wiederzugewinnende Welt, m it der man 
zerfallen ist. So ahnlich schildert uns Spranger1) das Wach
traumleben: „Es sind fast immer Sehnsuchtstraume; ein ge- 
heimer Trieb, die verlorene W elt wieder in  sich hinein- 
zuziehen.“

„D ie  Phantasie ist losgelost von den Dingen, baut sich ih r 
eigenes Reich. Anklange an die Marchenwelt werden ver-

D E. Spranger, a. a. O., St. 58.
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arbeitet und phantastische Situationen ausgemalt“ , sagt 
Haase2). Ahnlich auBert sich Spranger3): „M an wiegt sich 
in den Traum, ein Genie, ein Fiirstenkind, ein Auserwahlter 
zu sein. Man fluchtet sich m it seinen Gedanken gern in  ferne, 
Lander, alte Zeiten, weil sie geringeren realen Widerstand 
leisten.“  Also Unmógliches w ird ais Faktisches vorgestellt. 
Es besteht meist keine vemiinftige Verbindung zwischen dem 
Bereich des Vorgestellten und dem des zu Verwirklichenden.

b) Es ist eine scharfe Trennung zwischen der feiertaglichen 
Innen- und niichternen Aufienwelt vorhanden. Man tr it t  ab- 
wechselnd aus der einen in die andere, laBt aber nicht die eine 
in die andere treten. Hingegen aber stort die Traumphantasie 
manchmal das Wirklichkeitsdenken. Charl. B iihler *) schreibt: 
„D ie  erste Folgę des neuen Zustandes ist ein Doppelleben, das 
von nun an der Jugendliche fiih rt. H ie Aufienwelt, hie Innen- 
welt, hier niichtemer Ałltag, kalte Logik und Tatsachlichkeit, 
dort heimlicher Feiertag, phantastische Traume, Wiinsche, 
erste Begierden, kiihne Piane; hier klares Tageslicht, dort 
heimliches Dammem. Das Innere baut eine eigene W elt auf, 
dicht neben der bestehenden. M itten im Larm des Alltags, 
der Schule, der Arbeit geht ein Wesen umher, das sich ais. 
ganz etwas anderes erkannt hat, wie ais das bloB spielende, 
schularbeitende, das und das tuende Kind. N ur der Gefahren 
muB man sich bewuflt sein, muB den jungen Menschen ken- 
nenlemen und ihnen entgegenwirken. Arbeitsscheu und Taten- 
losigkeit und der am Jugendlichen viel getadelte Mangel an 
Energie sind naheliegende Folgen, die iiberwunden werden 
kónnen. Bedenklicher ist es, wenn die erwachende Sinnlich- 
keit der Phantasie die Ziigel schieBen laBt, oder wenn Eitel- 
keit oder Ehrgeiz das B ild  des Tatsachlichen und Erreichbaren 
phantastisch ausschmucken und verandern.“  Auch Spranger5) 
sagt: „N a tiir lich  kann das alles auch parasitisch wuchern und 
das gesunde Tagleben geradezu ersticken. Bisweilen enthiillt 
eine Straftat, daB ein Doppelleben gefiihrt worden ist.“

c) D ie Traumwelt ist der biirgerlichen Jugend die Welt des 
schónen Scheins, m it ethischen und asthetischen Werten auf- 
gefiillt, m it denen sie sich selbstdarstellend provisorisch reali-

2) E. Haase, Die Seelenverfassung der Jugendlichen. St. 16. Berlin 1926.
3) E. Spranger, a. a. O., St. 59.
4) Charl. Biihler, a. a. O., St. 90.
5) E. Sprange, a. a. O., St. 59.

31



siert. Sie denkt sich ih r Ich ausgestattet im  Sinne mannig- 
facher Ideale, die meist an angeschwarmten Personen gewon- 
nen werden. (E rotik.) Daraus ergibt sich eine schamhaft nach 
auBen verschlossene geheiligte W elt: „N u r  einem Freund oder 
einem verehrten Menschen óffnet sich gelegentlich das ver- 
schlossene Buch.“  (Ch. B iih le r)6). Dieses ethisch- astheti- 
sierende Schwarmen ist um seiner selbst willen da und fiih rt 
von einem energischen, tatkraftigen Handeln ab. Die Kom- 
bination von Idealbildung und angemessenem, tatkraftigem 
W ollen „ fa llt, soweit sie erreicht war, m it Pubertatsbeginn aus- 
einander. Jeder von uns kennt die schmarmerische Idealbildung 
des Jugendlichen, m it der das faktische Wollen und Handeln 
so gar nicht in E inklang steht. Teils intellektuell, teils gefiihls- 
m afiig w ird Ideales, zunachst besonders jedes heroische Ideał 
begeistert erfaBt, und das eigentliche Wollen und Tun geht 
trctzdem meist ganz andere Wege.“  (Ch. B iih le r)7).

d) Der biirgerliche Jugendliche beschaftigt sich durch- 
schnittlich in seinem Wachtraumleben nicht m it praktischen 
Dingen; ausgenommen ist natiirlich der ausgesprochene prak- 
tische Typ. Inhalt sind ihm nur die Ideale im oben geschilder- 
ten Sinne.

e) Es bricht aber auch oft die plumpe Sexualitat ohne 
Sublimierung und geistige Verarbeitung im W achtraumleben 
durch: So sagt Groos8) m it Recht: „D er sexuale Trieb sucht 
sich, verdrangt durch den Schamtrieb in dem Gebiete der 
Wachtraume seine Bahn“ ; und Charl. B iih le r9): „Ohne sein 
Wollen (des Jugendlichen), selbst gegen sein Wollen und 
selbst bei nachmaliger ^exueller Kiihle und Zuriickhaltung 
entfaltet sich wahrend der sexuellen Pubertat eine geradezu 
ausschweifende Phantasie in manchen Vorstellungsreihen. Es 
gibt Jugendliche, die vor dem Einschlafen, wo ein kurzes 
Intermezzo lebhafter B ilder die Regel ist, von sexuellen Vor- 
stellungen aller A rt gepeinigt und doch gleichzeitig unwider- 
stehlich angezogen werden, und zwar wie es scheint, unter 
starkem Hervortreten sadistischer und masochistischer Ziige.“

6) Ch. Biihler, a. a. O., St. 90.
7) Ch. Biihler, a. a. O., St. i i i .
8) K. Groos, Zur Psychologie der Reifezeit. Intern. Monatsschr. f. Wiss., 

Kunst u. Technik, VI. 1912.
8) Ch. Biihler, a. a. O., St. 127.
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f)  Ais Reaktion gegen diese Laszivitaten auf sexuellem Ge- 
biete stellen sich haufig Skrupel ein, die in ihrer deprimieren- 
den W irkung den Denkverlauf deutlich bestimmen kónnen. 
Besonders die Onanieskrupel sind hier eingreifend; die Jugend
lichen werden geschwacht und gelahmt im  W ollen und Han
deln durch diese Skrupel, aufierdem scheu und schiichtem 
gegeniiber der Aufienwelt, weil sie an sich selbst verzweifeln. 
Ihre ethische Einstellung wendet ihre Spitze gegen sie selbst: 
„D ie  Jugendlichen lesen die Schundschriften, die Geistes- 
gestórtheit, Riickenmarkslahmung, dauemdes Siechtum usw. 
ais Folgen der Selbstbefriedigung voraussagen, im Religions- 
unterricht hóren sie, dafi Selbstbefleckung eine schwere Siinde 
sei, sie glauben daher unrecht zu tun, schamen und ekeln sich 
vor sich selbst, fiih len ih r Handeln ais eine entehrende 
Schmach, kampfen einen qualvollen Kampf gegen die Leiden- 
schaft, kampfen und unterliegen bei jeder neuen Erregung und 
Versuchung, verlieren dadurch ih r ganzes Selbstvertrauen und 
ihre Lebensfreude, werden zu weichlichen Willensschwachlin- 
gen, die fiirchten, dafi jeder ihnen ihre Schmach und Schande 
vom Gesicht ablesen miisse, und die sich daher scheu vor den 
andem Menschen zuriickziehen.“  (Tumlirz) 1°). „D ie  seelische 
Situation des Onanisten“ , sagt Spranger11) m it Recht, „ver- 
schlechtert nicht nur das Blut, sondem sie zerstort die auf- 
bauenden Krafte und die Geschlossenheit der Seele liber- 
haupt . . . Sie macht noch menschenscheuer, ais es ohnehin 
in der Natur des Lebensalters liegt. Sie verstarkt den Ekel an 
W elt und Menschen und sich selbst bis zur volligen Erschlaf- 
fung der Glaubenskrafte und der hingebendenLebensenergien.“

Zum Unterschied von der biirgerlichen Jugend sind bei den 
jungen Werktatigen folgende Punkte hervorzuheben:

a) Der werktatige Jugendliche entfernt sich in seiner Wach- 
traumphantasie nicht allzusehr von der W irklichkeit. Das 
Traumen ist ihm nicht so sehr ein drittes Reich, das sich 
zwischen bewufitem und rationeilem, zielmafiigem Denken und 
der W irk lichke it einschiebt. Die draufgangerigschten und 
impulsivsten Naturen behalten oft in Zukunftstraumen beziig- 
lich ihres Bemfslebens eine kiihle Sachlichkeit:
Nr. 39: „Ich habe mich im Geiste vom Band der Arbeit und Armut 

losgefesselt, um ein schones und anderes Leben zu fiihren, indem
10) O. Tumlirz, a. a. O., St. 63.
11) E. Spranger, a. a. O., St. 121.
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ich mir den Achtstundentag vorgestellt habe und den notigen imd 
anstandigen Lohn und drei Wochen Ferien, um mich zu erholen 
von der Abspannung und dem Verluste der Krafte und von dem 
Knarren und Surren der Maschinen."

Nr. 62: „DaB ich Piane schmiede, kommt oft vor, aber dieselben be- 
fassen sich immerhin mit realen Unterlagen."

Man ist bescheiden. Bei den groBten Selbstbespiegelungen 
in den Zukunftstraumen w ird nichts Unmógliches dem Wesen 
nach Unrealisierbares ertraumt; es sind hochstens Analogien 
zu Abenteuer- und Romanhelden-Geschichten.
Nr. 9: „Wenn ich spater allein stehe und etwas Geld habe, mochte ich 

zusammen mit meinem Freunde fortwandem. Unsere Hauptziele, 
haben wir uns gedacht, sind Indien, China, Amerika, vielleicht auch 
Afrika, besonders aber dorthin, wo noch entdeckt und erforscht 
werden kann."

Nr. 12: „Ich hoffe, in spateren Jahren auf das Schiff zu gehen und dort 
ais tapferer Matrose zu arbeiten."

Nr. 27: „In meinem Geiste bilde ich mir Raubergeschichten, z. B. wie 
Harmann die Menschen schlachtete."

Nr. 57: ,,Ich schmiede Piane, in denen ich iiber die Zukunft nachdenke 
und mich im Geiste ais Held und groBen Mann fiihle, z. B. ais 
Theaterheld oder ais Minister."

Nr. 59: „Meistens sind es groBe Taten, welche ich im Geiste vollbringe 
ais Kriminal oder Detektiv.‘‘

Nr. 62: „Augenblicklich beschaftigt mich sehr der Plan einer Europa- 
reise, die ich mit zwei anderen Genossen in Mai antreten will. Ich 
Stelle mir vor, wie wir abreisen, wie uns alle Freunde zum Bahnhof 
bringen, wie es uns gut geht drauBen, wie unsere Berichte, die wir in 
zwei Blattern erscheinen lassen, zu Hause gelesen werden, wie wir 
dann wiederkommen und empfangen werden."
b) Der werktatige Jugendliche spaltet sich auch nicht so 

sehr wie der burgerliche in zwei Welten, die wirkliche und die 
ertraumte. Man sagt: „Entweder schlafe ich, oder ich bin 
helle“ ; oder: „Dies (Traumen) kommt f i ir  mich nicht in 
Frage“ ; femer „ Ic h  phantasiere nicht, vergesse nie die W irk- 
lichke it". Aber auch die anderen m it ausgesprochenem Wach
traumleben erklaren ausdriicklich, daB sie durch die Traume 
nicht bei der Arbeit gestórt werden:
Nr. 38. „Wenn ich auch haufig Piane schmiede, so kónnen sie mich doch 

nicht von der Arbeit abhalten.'1 
Nr. 47. „Fast jeden Tag schmiede ich Piane irgendwelcher Art, einmal 

Piane fiir den Vereinsabend, dann fiir Fahrten, dann beschaftigen 
sie sich mit irgendeinem Madei . . . DaB mich diese Bilder und 
Piane von der Arbeit abhalten, passiert nicht. Ich habe Mittel 
dagegen."

Nr. 61. „Von der Arbeit kann mich nichts abhalten."
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O ft ist ihnen umgekehrt die Arbeit das M ittel, unliebsame 
Komplexe zu verdrangen:
Nr. 28. „Liebesplane habe ich noch keine geschmiedet, dazu habe ich 

zu wenig Zeit. Habe ich wirklich mai einige Stunden Zeit, so habe 
ich andere Sachen im Kopf ais Madchen."

Nr. 56. „Ich bin schon mai in mich versunken, aber das sind nur Augen- 
blicke, dann denke ich gewohnlich iiber meine Arbeit oder zu 
Hause nach."

Nr. 62. „Von Qual kann in geschlechtlicher Beziehung keine Rede sein, 
da ich durch politische und sonstige Betatigung davon abgehalten 
werde."

c) Die Traumwelt ist dem Werktatigen daher auch nicht wie 
dem Biirgerlichen, die Welt des schónen Scheins, die m it rein 
asthetischen oder ethischen Werten aufgefiillt ware zur pro- 
visorischen Realisation seiner selbst. Der W erktatige hangt 
nicht so sehr an seiner Welt, daB ihre Zerstorung auch die 
seinige sein konnte. H e ilig  ist seine W elt ihm weniger ais' 
dem Biirgerlichen. E r hat daher auch keine eigentlichen 
Ideale im biirgerlichen Sinne. Es sind eigentlich nur Ziel- 
yorstellungen f i ir  das Handeln, bezw. f i ir  das Berufs- und 
Eheleben:
Nr. 20: „Ich denke mich ofters ais Meister in einer Werkstatt. Manchmal 

denke ich auch an die Gesellenpriifung. — Ich mochte auch die 
Maschinenbauschule besuchen und Zeichnen lernen.“

Nr. 28: „Einen Plan, den ich mir ausmale, will ich kurz angeben: Wenn 
ich die Lehre aushabe, so lege ich meine Gesellenpriifung ab. Dann 
gehe ich nach Siiddeutschland zu meinem Onkel, der Metzger1- 
meister ist, ins Geschaft."

Nr. 34: „Ich denke viel daruber nach, ob ich spater nicht auch einmal 
Meister werden kann."

Nr. 42: „Ich habe mir gedacht, daB ich spater einmal selbstandig werden 
wiirde und ais kleiner Meister selbst mitarbeiten wiirde und erst ans 
Heiraten ginge, wenn ich zu meinem Madei sagen konnte: Komm, 
wir kónnen nun eine Familie griinden. Man kann aber deshalb 
schon mit einem Madei einige Jahre vorher verlobt sein, denn um 
so besśer kann man sich prutlen. Die meisten jung,en Leute, die 
mit 20, ja sogar schon 19 Jahren in die Ehe eintreten, sind sicH 
garnicht bewuBt, was sie damit tun, wie sie sich binden und was sie 
da erwartet."

Nr. 43: „Ich denke an die Zeit des Sparens fiir das Anschaffen, an die 
HochzeH, an das Einrichten der Wohnung, “wie ich sie gerne haben 
mochte."

Nr. 61: „Eine gute Stellung (ertraume ich mir) mit einem verniinftigen 
Einkommen und einer glucklichen Fam ilie 

Nr. 63: „Ich traume vom Beruf, von einem eigenen Geschaft und einer 
zufriedenen Ehe.“
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E r macht wohl oft Piane, sehr hochfliegende sogar. Aber 
immer ist er mehr auf das Tunwollen und das Tun gerichtet. 
Hochstens werden berufliche oder sportliche Vorbilder ge- 
sucht, aber mehr um des tatigen Nachahmens willen, nicht um 
ihrerselbst, des Schwarmens willen:
Nr- 37' „Ich sehe mich dann (in den Traumereien) ais einen Held, der 

eine gute sportliche Leistung vollbracht hat und dann bewundert 
wird: Ich sitze auf einem Rennwagen auf der Autobahn und jage 
dahin. Nach verschiedenem hin und her mit ein paar halszerbrecheri- 
schen Kampfen sause ich ais Sieger durchs Ziel."

Nr. 45: „Ich mochte einmal eine durchgreifende Erfindung machen und 
ein beriihmter Mann werden.”

Nr. 48: „Ich habe den Sport liebgewonnen und will ihn nicht mehr lassen. 
Beim Sport wird Wille und Korper gestahlt. Ich w ill den Sport- 
vorbildern nachahmen.“  <

Nr. 49: „Fangę ein Geschaft klein an. Infolge giinstiger Entwicklung bin 
ich in der Lage, meinen Betrieb zu vergroBern. Lege an vielen 
Orten Niederlassungen an. Wachse zu einem weltumspannenden 
Unternehmen. Rohstoffe aus eigenen Gruben, Waldern etc. werden 
mit eigenen Transportmitteln in eigene Fabriken gefahren, dort 
verbraucht und in eigene Niederlassungen und Hauser abgesetzt. 
Mit anderen Worten: Ich bin in diesen Luftschlóssern meistens ein 
zweiter Stinnes und noch gewaltiger, weltumfassender.”

Das eigentliche Schwarmen t r i f f t  man iiberhaupt nicht an.
d) Aus den genannten Punkten erklart sich der vorwiegend 

vital-gebundene Inhalt, m it dem sich der W erktatige trau- 
mend beschaftigt. Nie sind es Inhalte in Form wertegebender 
Ideale, an denen er sein hóheres Personsein realisiert und die 
der eigentlich geistigen Verarbeitung dienten. (Provisorische 
Selbstrealisation.) Es stehen, wie gesagt, im  Vordergrund die 
Phantasien iiber das Berufs- und Familienleben ganz vom 
praktischen Gesichtspunkt aus. Dann aber spielen die eigent- 
lichen sexuellen Phantasien eine noch grófiere Rolle ais beim 
biirgerlichen Jugendlichen. Nie sind die sinnlichen Phantasien 
durch vergeistigende Verarbeitung determiniert. Eine eigent
liche E rotik  finden w ir fast nie:
Nr. 38: „Ich schmiede Piane, wie ich mein Madei herumkriege. — Meine 

ganzen Gedanken gehoren dem weiblichen Geschlechte; wenn ich 
sie auch ablenken will, ich kann es nicht, oder es muB etwas vor- 
fallen, daB mich die Weiber anekeln.”

Nr. 43: „"Die Sinnlichkeit und iiberhaupt die Geschlechterfrage kommt 
in diesen Bildern (Wachtraumen) haufig vor und dann brennen sie 
oft sehr. Meine Gedanken werden meistens im Geschaftsbetriebe, wo 
auch Arbeiterinnen sind, durch direkte gemeine Zurufe usw. zur 
Sinnlichkeit gebracht."



Nr. 45: „Ich glaube, daB ich hierin (sexuellen Phantasien) einen schweren 
Kampf kampfen muB, wie fast alle Jungen meines Alters."

Nr. 47: „Friiher da sprangen die Namen der Madei in meinem Kopfe hin 
und her, sodaB ich oft nicht wuBte, in welches Madei ich eigentlich 
verliebt war. Ich habe dann wieder Zeiten gehabt, in denen mich 
kein Madei interessieren konnte; aber es dauerte nicht lange, da 
waren die Gedanken des Abends wieder bei ihnen."

Nr. 51: „Sie (sexuelle Wachtraume) ąualen mich sehr und ich falle der 
Leidenschaft oft zum Opfer, trotzdem ich mich dagegen wehre."

Nr. 59: „Diese Bilder habe ich mit 16 Jahren sehr viel gehabt. Sie 
wurden noch viel verstarkt durch altere Arbeitskollegen, welche 
einem den Kopf vom weiblichen Geschlecht voll ąuatschten. Auch 
jetzt habe ich noch oft unsittliche Bilder im Kopfe, besonders wenn 
ich Sonntags morgens etwas wach im Bette liege."

Nr. 61: „Halb wachend oder traumend kann ich mich durch etwaige Vor- 
stellungen von lebenden Personen In groBe sinnliche Erregung ver- 
setzen."

Nr. 62: „Grobe Sinnlichkeit tritt wohl abends vor dem Einschlafen ein. 
Doch hilft mir meine gesunde Natur, die mich schnell einschlafen 
laBt."

(Spater eingegangener Bogen: 18 J., Fabrikschlosser): „Ja, in diesen 
Bildern, die viel und haufig auch auf der Arbeitsstatte auftreten, ist 
die Sinnlichkeit manchmal so stark, daB ich all meine Kraft zusam- 
mennehmen muB, um mich nicht an meinem Geschlechtsorgan zv 
vergehen, was mir schon ófters passiert ist.“

Nr. 47: „Es ist noch nicht lange her, da habe ich des Abends einmal 
ein Madei gekiiBt. Ais ich danach im Bette lag, dachte ich iiber 
dasselbe nach. Es dauerte auch nicht lange, da hatte ich das Kopf- 
kissen im Arm. Ich glaubte, das Madei umschlungen zu halten. 
Wir kiiBten uns, wir erzahlten uns von Liebe, waren auf Fahrt und 
waren gliicklich und zufrieden. Ais ich durch das Bellen eines 
Hundes wieder in die Wirklichkeit zuriickversetzt wurde, war meine 
Enttauschung groB."

H ier liegt auch sexuelle Phantasie vor, allerdings immerhin 
schon im  gewissen Mafie erotisiert. Doch ist dies der ein- 
zigste Fali von E rotik. Ob aber bei
Nr. 49: „Meine (Wachtraume) beschaftigen sich viel mit der Freund- 

schaft. Ich vermisse namlich einen Freund, der mich voll und 
ganz versteht. Die geistige Verwandtschaft mit einem andem 
Menschenkinde suche ich"

E ro tik  sich aufiert, ist fraglich; wahrscheinlich sucht der Be- 
treffende geistige Kameradschaft.
Nr. 45: „Wahrend der Dauer von drei Monaten machte mir auch die 

Siinde der Selbstbefleckung zu schaffen. Da wurde ich jedoch 
plótzlich durch einen Freund, der tibrigens in diesem Punkte wirklich 
nicht einwandfrei lebt, dahin belehrt, daB diese Sache sehr gesund- 
heitsschadlich ist und ich habe seitdem, zwei Jahre lang, keine Tod- 
siinde (Selbstbefleckung) mehr begangen."
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Nr. 68: „Auch die Zuneigung zu einem Madei beschaftigt mich sehr 
stark. Ich suche mir eine Freundin, mit welcher man einmal iiber 
das sexuelle Problem des Menschen sprechen kann.“

Zu den letzten beiden Protokollen ist folgendes zu be- 
merken: Eine solche Aussprache iiber sexuelle Dinge schliefit 
eine Erotik, insbesondere gegeniiber der Person, m it der man 
sich ausspricht, geradezu aus. Es ware wohl fast undenkbar, 
dafi ein Biirgerlicher der Sprangerschen Kategorie sich z. B. 
nach einem Madchen sehnt, um sich iiber sexuelle Dinge zu 
beraten.

e) Der Werktatige steht den Fakten seiner Sinnlichkeit 
entweder fatalistisch gegeniiber, ais etwas, was er nicht andern 
kann, oder aber er sucht seine Sinne durch Ablenkung zu 
besiegen aus einer negativen Bewertung der Sexualitat heraus. 
Ein asthetisch-erotisches Zwischenreich g ibt es f iir  ihn nicht: 
Nr. 38: „Meine ganzen Gedanken gehoren dem weiblichen Geschlechte;

wenn ich sie auch ablenken will, ich kann es nicht.“
Nr. 44: „An dieser Stelle muB ich allerdings sagen, daB mich Dinge wie 

Liebesempfindungen und dergleichen immer wieder bedriicken. Ich 
fasse das ais Schhcksal auf. Lósungen sehe ich vorlaufig keine.

Nr. 47 (Aus einem Vortrage, den der Jugendliche in seiner Vereinsgruppe 
halten will iiber das Thema: Die Liebe und ihr Zweck): „Ich1 
erzahle eine kleine moderne Liebesgeschichte: Kennenlernen, Ver- 
lieben, Liebesantrag. Ja-Antwort. Dann kommt der heute so beliebte 
geschlechtliche Verkehr. Ich bin Gegner davon. Warne auch jeden 
allzufriih damit anzufangen. Wenn der Jungę das Madei nun genug 
gebraucht hat, laBt er sie wieder laufen und sucht sich eine andere. 
Ich fiihre das Sprichwort an: Ein Fahrrad, eine Nahmaschine und 
eine Frau soli man nie verleihen, sie kommen immer gebraucht 
zuriick. “

Dieses Protokoll zeigt die sexuelle Ablehntmg und Ignorie- 
rung einer E ro tik  iiberhaupt. Der Jugendliche kennt die Frau 
nur ais einen von Zweckgesichtspunkten betrachteten Gegen
stand. Auch seine Theorie der Brautwahl zeigt dies, wie aus 
folgendem hervorgeht:

„Ich lerne ein Madei kennen, komme ófter mit ihr zusammen, 
studiere erst einmal ihren Charakter, ob sie gute Erziehung hat, 
kurz, ob wir zusammen passen und die Hauptsache, ob sie mich 
auch wirklich liebt. Dann erst suche ich mit ihr in engeren Verkehr 
zu kommen. Es kommt nun die Zeit, da ich mich frage: Kommen 
wir zwei fiir immer zusammen aus ? Darf ich mir dies ohne Um- 
schweife zugeben, spreche ich auch einmal vom Heiraten mit ihr. 
Sehe ich dann, daB das Madei doch nicht zu mir paBt, dann muB 
ich mich eben nach einem anderen umsehen. Kommen wir zu dem
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Ergebnis: Die Liebe vor dem Lebensbiindnis ist die Vorschule der 
Ehe.“

Nr. 48: „AU diesen Eindriicken (sexuellen) stand ich anfangs machtlos 
gegeniiber. Ich wuBte nicht hin noch her, ich wurde mitgerissen. 
Der Verein brachte ofters Lichtblicke, die aber nicht geniigten, 
mich von dem Banne zu befreien. Ich ware vielleicht versumpft, 
wenn ich mich nicht aus eigener Kraft wieder emporgearbeitet 
hatte. Ich sah ein, daB es so nicht weiter gehen konnte. Es reifte 
in mir der EntschluB, so wenig wie moglich mit dem weiblichen 
Geschlecht in Beruhrung zu kommen. Deshalb gehe ich in kein 
Theater, Varietće oder Tanzlokal. Durch den Verein kam ich mit 
Sport zusammen, der dann mein Retter werden sollte. Natur und 
Sport helfen mir die Sinnlichkeit vergessen.“

£) Damit hangt zusammen, dafi sexuelle Skrupel bei der 
Arbeiterj ugend nicht eine so grofie Rolle spielen, wie bei der 
biirgerlichen. Wenigstens beobachtet man in den Protokollen 
nicht, dafi die Selbstverurteilung durch ihre negierende Qua- 
lita t den Jugendlichen in Depressionen und Selbstąualereien 
Schwierigkeiten b ring t:
Nr. 45: „Wahrend der Dauer von drei Monaten machte mir auch die 

Siinde der Selbstbefleckung zu schaffen. Da wurde ich doch 
plotzlich durch einen Freund belehrt, daB diese Sache sehr gesund- 
heitsschadlich ist, und ich habe seitdem (zwei Jahre lang) keine 
Todsiinde (Selbstbefleckung) mehr begangen.

Sie leiden wohl an den sexuellen Vorstellungen, nicht aber 
wieder an den Skrupeln iiber diese. Die ethische Einstellung 
wendet ihre Spitze nicht so gegen den Jugendlichen selbst, wie 
es bei der biirgerlichen Jugend der Fali ist.

B. Die phantasiemafiigen Auseinandersetzungsarten des
jugendlichen Arbeiters m it den Produkten der einzelnen 

Kunstgattungen.

1. D ie  l i t e r a r i s c h e  B e s c h a f t i g u n g .
W ie beim vorher geschilderten Naturgenufi und Wach

traumleben die drei wichtigen psychischen Entwicklungsfunk- 
tionen, Seelenerweiterung, Persónlichkeitsformung und Seelen- 
ausdruck in Erscheinung treten, so g ilt das in noch hóherem 
Mafie bei der phantasiemafiigen Beschaftigung des Jugend
lichen m it den Werken der Kunst. An erster Stelle ist beim 
asthetischen Geniefien dem Pubeszenten die Literatur ein 
M itte l der Seelenerweiterung und Ichgestaltung und beim 
kiinstlerisch gemeinten Gestalten vomehmlich das literarische 
Schaffen ein M itte l des Selbstausdrucks, der Seelenbefreiung.
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a) Es ist verstandlich, dafi dem biirgerlichen Jugendlichen 
zu Beginn der Reifung die L iteratur die Hauptdomane f iir  
Sensationslust und Erlebnishunger (Seelenerweiterung) ist, da 
der objektive Geist auf dem Wege der L iteratur am leichtesten 
zum Jugendlichen gelangen kann.

aa) So finden w ir denn sowohl bei Spranger und Grunwald 
ais auch bei Hoffmann, dafi der Jugendliche bei Anfang der 
Pubertat prim itive Handlungsabfolgen sensationeller A rt (In- 
halts- und Darstellungswerte) bevorzugt, wie sie namentlich 
die Schundliteratur ihm bietet: „Das stoffliche Interesse, das 
Verlangen nach Handlung, bleibt zunachst durchaus bestehen." 
(Spranger1). — „Ahnliches g ilt von den Indianergeschichten 
und Detektivromanen, von den Lederstrumpfgeschichten und 
den Erzahlungen K a rl Mays: das stoffliche Interesse waltet 
durchaus vor, wenn es nicht oft iiberhaupt das einzige ist.“  
(Grunwald*). — „Fragen wir, welcher Lesestoff der see- 
lischen Eigenart dieses Alters (Pubertat) am besten angepafit 
ist . . . Danach steht an erster Stelle bekanntlich die Schund
literatur. Sie entspricht am meisten dem Bediirfnis nach Ab- 
lenkung, Spannung, Sensation m it der Illusion der W irklich- 
keitsnahe.”  (Hoffm ann3).

bb) Auf eine hóhere Stufe des literarischen Interesses weist 
die symbolische Erfassung von Ideen und ideellen Ausdrucks- 
gehalten, wie Heldenhaftigkeit, R itterlichkeit, Mut, Tapfer- 
keit, menschliche Grofie iiberhaupt: „D e r Lesehunger ist eben- 
falls ein Hunger nach Leben, zunachst nur nach Abenteuem; 
dann auch nach menschlicher Grofie.“  (Spranger*). —• „Ge- 
fiihls- und Willensleben entfaltet vor allem die Pubertat. E in 
grofier Reichtum von Inhaltsinteressen erwacht. Ich glaube, 
dafi dem Robinson- ais erstes das Heldenalter folgt. . . . 
Diese Begeisterung f i ir  den Helden, f i ir  Siegfrieds Lichtgestalt 
und f i ir  Gudruns Treue, f i ir  Ach ill und den Te ll und den 
edlen Drachentóter . . .  ist die eine Seite der neuen Sehn- 
sucht, die Tatenlust des Wachsenden und Lebenshungrigen.“  
(Charl. B iih le r5). — „F iir  die unverdorbene, natiirlich fiihlende 
Jugend ist Schiller noch immer der Lieblingsdichter, da seine

1) E. Spranger, a. a. O., St. 62.
2) G. Grunwald, a. a. O., St. 311.
3) W. Hoffmann, a. a. O., St. 76.
*) E. Spranger, a. a. O., St. 64.
5) Charl. Biihler, a. a. O., St. 195.

40



gliihende Begeisterung f i ir  das Hohe, Edle und Erhabene, der 
hinreiBende Schwung seiner Sprache, seine ideale Lebensauf- 
fassung und Lebensfiihrung so recht der Grundstimmung ihres 
Wesens entspricht.“  (Tum lirz6). — „Von den inhaltlichen 
Elementen w ird das Erhabene: die heroisch- und mannlich- 
sittliche GróBe und das Damonische geschatzt, besonders die 
damonischen GestaltenderdeutschenSagendichtung.“  (Busse7).

cc) Typisch f i ir  den biirgerlichen Jugendlichen ist es, daB 
er an literarischen Stoffen die Phantasiefiille, bezw. die Phan- 
tasieanregung schatzt, weil er gerne sich selbst phantastisch 
betatigt. Sie ist ihm, der in  der „W e lt des schónen Scheins“  
lebt, W irklichkeitssurrogat, eine ganz wesentliche Sinnfunktion 
der pubertativen Asthetik: „D er Jugendliche schópft alles von 
innen; er gieBt gleichsam sich iiber die Dinge aus. . . . Seine 
Phantasie tragt nicht den naiven Charakter des Einsseins, 
sondem immer den des sehnsiichiigen Suchens und der Wie- 
dergewinnung . . . M it dieser sehnsiichtigen Phantasie wird 
nun alles umkleidet, was f i ir  das eigene Leben irgendwie be- 
deutsam ist: die Natur, die Menschen der Umgebung und 
nicht zuletzt das eigene Ich.“  (Spranger8).

„ . . . das I4jahrige Madchen, der i sjahrige Knabe heben 
die W irkung auf Vorstellungsleben und Phantasie hervor 
(„w eil man sich vorstellen kann, wie so ein Kónig lebte und 
wie es friiher zugegangen is t“ ).“  — A n m e r k u n g :  Dieses 
Z itat ist einer Statistik B iih le rs9) iiber die Motive der Be- 
liebtheit des Buches beim Leser entnommen.

Nach dieser Schilderung der Sinnfunktion der Phantasie 
kann man wohl iiber die Gegensatzlichkeit letzterer zu der 
sensationellen Einstellung, die immer auf realgebundene Ge- 
gebenheiten angewiesen ist, nicht im  Zweifel sein. Nachdriick- 
lich ist zu betonen, dafi die phantasierende Einstellung, die 
Phantasiefiille, in diametralem Gegensatz zur sensationellen 
und lebensliisternen steht, denn wer sich an die reale Abfolge 
interessanter Erlebnisse bindet, zu mindest solcher Inhalte 
m it einem gewissen Bezug zur W irklichkeit, hat nicht die 
gróBtmóglichste Freiheit im Ausfiillen von Schematen (siehe

6) O. Tumlirz, a. a. O., i .  Tl. St. 152.
7) H. Busse, Das literarische Verstandnis der werktatigen Jugend 

zwischen 14 und 18. Beih. 32 der Zeitschr. f. ang. Psychol. 1925.
8) E. Spranger, a. a. O., St. 54.
9) Charl. Biihler, a. a. O., St. 197.
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Definition „Phantasie"). Umgekehrt muB man folgern, daB 
eine vorwiegend sensationelle und wirklichkeitsgebundene Ein- 
stellimg durch Versagen der Phantasie hervorgerufen ist. Es 
fo lg t daraus der f i ir  unsere Untersuchung fundamentale Satz: 
Wer sensationsliistern ist, ist phantasiearm.

b) Bei weiterer Steigerung des literarischen Verstandnisses 
zeigt sich bei der biirgerlichen Jugend eine systematische Ein- 
fiihlung, die sich bis zu einer objektivierenden psychologsiclien 
Betrachtungsweise verdichten kann. Einfiih lung ist die Phan- 
tasiebetatigung die einsetzt im Gegeniiber, d. h. im fremden 
Lcbenszentrum (fremden Ich ) oder im asthetischen Gegenstand, 
wodurch m ir ein B ild  des Gegeniibers erwachst. Diese er- 
fiih lten Inhalte konnen nun unter psychologisch feststehende 
Begriffe gebracht werden und so entsteht die objektive psycho- 
logische Erfassung des Gegeniibers.

Die E infiih lung lie fert auch das Hauptmaterial f i ir  die 
Seelenerweiterung und Seelenformung: „Das psychologische 
Interesse an menschlichem Wesen iiberhaupt ist vorwaltend, 
es ist ein Hauptkennzeichen des Jugendlichen. Dieses Interesse 
ist an eine Fahigkeit der Einfiih lung  gebunden, die sich beim 
Jugendlichen m it seinem Stimmungserlauschen und seinem 
Suchen nach Menschen besonders aktiv entwickelt. Sie spielt 
bei der Selbstgestaltung eine besondere Rolle, h ilft andeutungs- 
weise, sich in dieses und jenes Sein zu versetzen und zahlreiche 
Moglichkeiten kommenden Lebens, kiinftigen Berufs und 
idealer Ansatze in Betracht zu ziehen." (Ch. B iih le r10). „D er 
Anteil der Menschen und ihrer Subjektivitat am Geschehen 
w ird mehr ais friiher beachtet. Damit erwacht der Sinn f i ir  
Charaktere und f i ir  innere Schicksale, zunachst ohne feinere 
Abtónung. Einfache und durchsichtige Zeichnungen, wie bei 
Schiller, iiben eine sichere Anziehungskraft. Noch sind es 
gewisse Grundaffekte, aus denen die Menschen verstanden 
werden, nicht kompliziertere Strukturen." (Spranger11). „P sy- 
chisches Streben, daher Abwendung von den korperlichen 
Kraftgestalten, dem Abenteuer und Hinwenden zum innerlcih 
erhebenden Erleben, zu psychologisch fein entworfenen Bil- 
dem des Innenlebens." (Quast12).

10) Charl. Biihler, a. a. O., St. 140.
11) E. Spranger, a. a. O., St. 62.
ł2) W. Quast, Die literarische Neigungen im Kindes- und Jugendalter. 

Zeitschr. f. angewandte Psychologie, Bd. 21, Heft 1/3. Leipzig 1922.
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c) Es zeigen sich bei der Beschaftigung des Jugendlichen 
m it der Literatur auch vollkommen aufierasthetische Mo- 
mente. Man bevorzugt und bewertet ein Buch nach dem Bil- 
dungsnutzen f iir  das eigene Ich und fahndet nach Lehren und 
Offenbarungen praktischer oder weltanschaulicher A rt (gei- 
stiger Utilitarism us): „Bisweilen sucht der Jugendliche in 
Romanen gesellschaftliche Bildung, eine Anleitung, wie man 
Gesprache ankniipft und weiterfuhrt in der Gesellschaft der 
Erwachsenen, namentlich m it dem anderen Geschlecht. Es hat 
einen guten Sinn, wenn man den Roman ein verwildertes 
Epos genannt hat; denn tatsachlich suchen die meisten Men
schen im  Roman auBer dem KunstgenuB noch anderes, nam- 
lich Belehrung und Aufklarung, Welt- und Lebensanschau- 
ung.“  (Grunwald1S).

„Den unkiinstlerischen Leser trennt weder Form noch 
Rahmen von seinem Text; wie eine sinnliche W irklichkeit 
t r i t t  der Inhalt direkt zu ihm in Beziehung und w ird nur im 
H inblick auf die Fruchtbarkeit dieser Beziehung gewiirdigt. 
E r w ird nicht Gestalt, die geschlossen dasteht und w irkt, son
dem er lie fert eine Anzahl einzelner Erfahrungen, Kenntnisse, 
Sensationen. So liest der Jugendliche.11 (Charl. B iih le r14).

d) Die Literatur, die sich m it der biirgerlichen Jugend be- 
faBt, spricht zwar allgemein von einer asthetischen W er tun g 
literarischer Erzeugnisse, gibt aber nicht an, inwiefern oder 
worin diese besteht. W ill man aber m it Spranger die Ein- 
fiih lung  zum kiinstlerischen Erfassen rechnen, so bedeutet 
diese nur die Ausgangsstufe hierzu: „U nd doch erwacht erst 
m it den Entwicklungsjahren das eigentliche Kunsterleben, das 
sich iiber einfache Sinnenfreude und Formenfreude und Ge- 
genstandslust erhebt. Dies kommt sehr langsam. Zunachst 
beginnt leise die Erlebnisseite (Gefiihlsseite) neben dem Sach- 
gehalt Beachtung zu finden.“  (Spranger15).

Es laBt sich aber vermuten, daB wenigstens in der Spatzeit 
der Adoleszenz auch ein gewisses asth.etisch.es Formgefiihl, das 
Gefiihl f i ir  die geistige Form, die sich auf den auBeren Einzel- 
formen hierarchisch aufbaut, beim biirgerlichen Jugendlichen 
vorhanden ist.

ls) G. Grunwald, a. a. O., St. 311.
14) Charl. Biihler, a. a. O., St. I 9 3 x f .
15) E. Spranger, a. a. O., St. 60.
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e) Das Dichten ist, wie jedes kiinstlerisch gewollte Gestalten 
eine Pubertatserscheinung m it ihrem wichtigen Entwicklungs- 
sinn der Selbstbefreiung, Seelenerweiterung und Selbstgestal- 
tung. Hat es seinen Zweck e rfiillt, so versiegt es. So haben es 
uns Spranger, Biihler, Hoffmann u. a. in altbekannter Weise 
geschildert. Das Dichten ist stark subjektiv, nicht von objek- 
tivierter Gestaltung; man gestaltet nur sich selbst m it H ilfe  
der Dichtung: „Allgemein aber muB man betonen, daB in 
erdriickender Mehrzahl der Falle iiberhaupt keine aus- 
gesprochene Dichtergabe da ist. Der Trieb zum Dichten ist 
hier blofies, allerdings sehr wertvolles Entwicklungsphanomen. 
Der Sinn, der ihm innewohnt, liegt weit mehr in  der Selbst- 
formung ais in der Werkgestaltung." (Spranger16).

„D ie  Versuche, sich dieser groBen Erlebnisse zu entledigen, 
bleiben in gesundem Schamgefiihl meist verborgen. Es sind 
die Tagebiicher und Dichtangen Pubertierender. Es ist er- 
staunlich, wie selbst Menschen ohne eine Ader von Poesie 
im Obergangsalter zu dichten anfangen.“  (Charl. B iih le r17).

„D ie  Pubertat endet bei der Mehrzahl unserer Jugendlichen 
einfach m it der Auffindung von praktischen Zieleń der Le- 
bensgestaltung . . . M it den ersten Erfahrungen in der Liebe 
und im  Beruf hort bei den meisten Menschen das Dichten auf.“  
(Hoffm ann18).

„E ine allgemein gehobene Stimmungslage driickt sich 
leicht in romantischer Schwarmerei, in  lyrischen Ergiissen 
aus, wenigstens in den Kreisen der nicht um das tagliche Brot 
ringenden Jugend.

Dort driiben beim Lampenscheine 
Ein Jiingling starrt ins Licht 
Und schwarmt und schluchzt und empfindet 
Sein erstes, bestes Gedicht, 

so schildert Schóneich-Carolath den Zwang zur Entladung des 
Gefiihlsiiberschwanges.“  (Haase19).

Die Inhalte der jugendlichen Dichtung sind dement- 
sprechend. Man form t nicht an anschaulichem Materiał, 
intuitiv, sondern vergewaltigt den Stoff durch vorgefaBte ab- 
strakte Ideen: „N ich t von einer einheitlichen Anschauung, 
von einer bildhaften Vorstellung pflegt der jungę Dichterling

16) E. Spranger, a. a. O., St. 69.
17) Charl. Biihler, a. a. O., St. 137.
18) W. Hoffmann, a. a. O., St. 74.
19) E. Haase, a. a. O., St. 24.
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auszugehen, sondern von einem abstrakten Gedanken, zu dem 
er erst nachtraglich eine Anschauung sucht. Kommt es doch 
vor, daB er die Anfangssatze eines Romanes in seinem Kopfe 
herumtragt, ohne sich von der Handlung tmd den Charakteren 
der Erzahlung eine irgendwie bestimmte Vorstellungzu machen.“  
(Grunwald20).

Trotz des Gefiihlsiiberschwanges enthalten die Gedichte, 
selbstverstandlich nur die der nicht spezifisch dichterisch Be- 
gabten, keine originellen asthetischen Ideen und Formen: 
„Weltschmerzliche Gefiihle und zielloses Sehnen sind die 
iir.mer wiederkehrenden Motive der Pubertatsdichtung, im 
iibrigen W ort- und Reimgeklingel m it geborgtem Inhalte, weil 
uns der Jugendliche sonst tatsachlich nichts zu sagen hat.“  
(Hoffm ann21).

„V or dem 12. Lebensjahr ist kein innerlich vollkommen 
ansprechendes, selbstandiges Gedicht zu erwarten. Aber auch 
ncch viel spater ist das jugendliche Dichten stark abhangig 
von den anregenden Vorlagen, ist es eine Wiedergabe irgendwo 
gelesener und gehorter Gedanken und Stimmungen." (Tum
lir z 22).

Die Lieblingsthemen sind „natiirlich  die ewigen Gegen- 
stande der Ly rik  iiberhaupt: Sehnsucht, Qual und Gliick, die 
Natur und ihre Jahreszeiten, Landschaftsstimmungen, Todes- 
ahnung, Ideale, Vaterland, Religióses und Philosophisches. 
Der Wein fehlt nicht, und gewiB auch nicht die Liebe . . . 
E r (der Jugendliche) dichtet weder iiber die Schule noch iiber 
den Beruf.“  (Spranger23).

Innerhalb des kiinstlerisch gemeinten Schaffens wird das 
Dichten vor allen K  uns ten bevorzugt. Die Erklarung h ie rfiir 
ist folgende: Die Ausiibung jeglicher Kunst ist von der Ma- 
terialgebundenheit abhangig, d. h. die Intu ition schafft in den 
Qualitaten der Materie (bezw. der darauf griindenden Inhalte) 
und laBt diese sich gegeneinander auswirken. Zur Material- 
gebundenheit dieser A rt kommt beim Kunstschaffen auch eine 
rein technische hinzu, d. h. die Behandlung des Materials ais 
solches. N atiirlich gehen geistige und bloB handwerksmaBige 
Technik Hand in Hand.

20) G. Grunwald, a. a. O., St. 308.
21) W. Hoffmann, a. a. O., St. 73.
22) O. Tumlirz, a. a. O., St. 130. Jugendkunde, II. Bd.
23) E. Spranger, a. a. O., St. 74.
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Nim sind die asthetischen Verpflichtungen aus der Material- 
gebundenheit f i ir  den kiinstlerisch nicht sonderlich Geschulten 
bei der Dichtkunst leichter ais bei anderen Kiinsten zu um- 
gehen. Sind doch die abstrakten Ideenschemata, z. B. Freund- 
schaft und Liebe, verhaltnismaBig leicht durch mehr oder 
minder echt erlebte Anschauungen und Vorstellungen zu 
illustrieren und zu reprasentieren (siehe z. B. konventionelle 
Liebesgedichte des Jugendlichen 1)J Erst in der spaten Adoles
zenz erkennt man die kiinstlerische Hohlheit seines dichterischen 
Schaffens, imd das ist auch der Grund, weshalb man es jetzt 

i einstellt.
Was die handwerksmaBige Technik angeht, so ist sie beim 

Dichten auch am leichtesten, weil der Mensch im sprach- 
lichen Ausdruck, auch in der gebundenen Form, erzogen wird.

Also erklart es sich, weshalb das Dichten ais Pubertats- 
erscheinung am haufigsten auftritt.

Innerhalb der Dichtungsgattungen w ird gegeniiber der 
Balladę, dem Epos, Drama und Roman das kleine lyrische 
Gedicht bevorzugt, weil es eben im  Verhaltnis zu jenen Dich- 
tungsarten das wenigste Verstandnis f i ir  die Materialgebun- 
denheit und f i ir  die bloBe Technik erfordert, um zu kiinst
lerisch gemeinten Scheinprodukten zu kommen. Ahnlich auBert 
sich auch Spranger24): .„E r (der Jugendliche) halt sich an 
solche Ausdrucksformen, die das Studium einer Technik 
scheinbar gar nicht oder doch viel weniger erfordern. Sein 
Ausdruckstrieb fo lgt dem Prinzip des geringsten Widerstan- 
des . . . Innerhalb der Dichtung aber wiederholt sich das 
gleiche Prinzip. Zwar: versucht wird alles. Aber am leich
testen gelingt doch noch der kleine lyrische ErguB.“

W ie bei den Biirgerlichen so findet auch bei den Proleta- 
riem  die Literatur die meiste Beachtung. Um m it der biirger
lichen Jugend einen Vergleich zustande zu bringen, wollen w ir 
eine Reihe von asthetischen Auffassungsweisen, die zum Teil 
eine Stufenleiter des asthetischen Verstandnisses sind, wie es 
sich aus unseren Untersuchungen ergibt, auf stellen.

a) Auf der untersten Stufe asthetischen Erfassens steht die 
Wertung eines Kunstwerkes nach rein aufierlichen Formen, 
wie z. B. Kulissenhandlung und andere sinnliche und sinn- 
fallige Akzidenzien:

24) E. Spranger, a. a. O., St. 67 f.
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Nr. 2 gefiel am besten „Wilhelm Tell" und zwar „das Bild, wie der 
Jungę den Apfel vom Kopfe geschossen bekommt",

Nr. 3 „GeBlers Tod und der ApfelschuB“,
Nr. 13 „der ApfelschuB".

Diese so gut wie verstandnislose Wertung nichtssagender 
Formen kommt bei den Biirgerlichen iiberhaupt nicht vor, 
bei der Arbeiter jugend ist sie, wie man sieht, auch sehr 
selten. W er nicht gerade entweder ganz Kind ist oder in- 
tellektuell minderwertig, der liebt die literarische, wie jede 
sprachliche AuBerung zumindest ais Quelle f i ir  Mitteilungen 
von Sachverhalten. Deshalb bildet das groBte Kontingent 
an Fallen die nachste Stufe, die der Erfassung reiner Sach- 
verhalte und inhaltlicher Gegebenheiten.

b) Auf dieser Stufe der inhaltlichen Einstellung, die auf 
wiBbare und fiih lbare Gegenstandlichkeiten geht, ist nun 
wieder ais unterste A rt.

aa) die Erfassung von Gefiihls- und Gemiitswerten, Stim- 
mungen, iiberhaupt Zustandswerten, wie Pathos, Romantik, 
Naturstimmung zu betrachten:
Nr. 18: „Die Abenteuer und Karl May’s-Geschichten gefielen mfr gleich 

gut, besonders das Spannende und Romantische an ihnen. “
Nr. 29: „Aus ,Wilhelm Tell* gefielen mir am besten die lustigen Teile." 
Nr. III: „Mit am besten gefallen mir Rosegger und Lons. Wie sie das 

enge Zusammenleben m it der Natur schildern, gefiel mir besonders 
gut.“

Auch iiber diesen niedrigen Standpunkt geht die Kunst- 
betrachtung des Biirgerlichen immer hinaus.

bb) Eine zweite A rt der Inhaltseinstellung, die auch die 
meisten Falle f i ir  letztere ergibt, geht auf Inhalts- und Dar- 
stellungswerte um ihres Bezuges zur W irklichkeit willen. Man 
wertet die Kunst nicht um der Kunst willen, man hat, da man 
nicht so sehr in dem Reiche einer selbstgenugsamen Phantasie- 
welt lebt (wie der Biirgerliche bekanntlich), keinen Abstand 
von der W irklichkeit. Es werden daher wirklichkeitsnahe 
Inhalte bevorzugt, bei denen, wenn sie sich auch nicht verwirk- 
lichen lassen, doch in gewissen Teilen das Wiinschen des 
Verwirklichens sinnvoll ist. Beim jugendlichen Arbeiter muB 
immer das Motto vorherrschen: „O, wenn es doch so ware!“  

Auch zeigt sich die Wirklichkeitsgebundenheit darin, daB 
man wirkliche Gefiihle um ihrer selbst willen iiber das zu ver- 
wirklichende Gedachte erlebt. Dies alles bezeichnen w ir ais 
wirklichkeitsgebundene, sensationelle Einstellung.

47.



Diese realistische Einstellung bezeichnet auch Busse S5) 
richtig: „D ie  literarische Entwicklung der Jugendlichen in 
dieser Periode (Reifezeit) ist bei der Arbeiter jugend anders 
ais bei der biirgerlichen. Die Arbeiterjugend ist meist der 
ausgesprochene Typus des auBerlichen oder sozialen Realis- 
mus, oder des modemen Naturalismus, der hauptsachlich auf 
eine realistische Farbung des auBeren Geschehens, auf die 
Schilderung des proletarischen Elends W ert legt. (Im  Gegen- 
satz zu dem mehr innerlichen oder psychologischen Typus der 
biirgerlichen Jugendlichen, der mehr auf die Konseąuenz der 
seelischen Entwicklung W ert legt.)“

Es folgen nun unsere Zitate:
Nr. 6 „Mir gefielen die Schilderungen des Lebens der Vólker in den 

Biichern Karl May's am besten.
Nr. 12: „Ich lese die Indianer - Abenteuer mit groBem Interesse, weil 

ich mich dafiir interessiere, wie es in fremden Erdteilen zugeht.“  
Nr. 15 liest am liebsten Abenteuer-Geschichten, weil darin Schlachten 

vorkommen.
Nr. 20 Karl May und Forscherbiicher „wegen der Schilderung der Sitten 

und Gebrauche eines fremden Volkes und wegen der Erlebnisse 
bei ihnen.

Nr. 21 Reiseerlebnisse.
Nr. 22 Abenteuer, Reisegeschichten, Detektivromane wegen der spannenden 

Kapitel.
Nr. 26 Schundromane, weil sie spannend und hinreifiend geschrieben sind. 
Nr. 32 schatzt die Handel-Mazetti Romanę, wegen ihrer gewaltigen Hóhe- 

punkte (Sensation).
Nr. 34 liest Karl May am liebsten, „weil man fortwahrend in Spannung 

gehalten wird“ .
Nr. 35 schreibt: „Karl May kann einen so in Spannung versetzen mit 

seinen Kampfen gegen seine Feinde."
Nr. 37 bevorzugt Karl May, „wegen der Schilderung von Abenteuern 
Nr. 39 auBert sich iiber sein Lesen: „An den Biichern gefiel mir am 

besten der Inha lt, die W ahrheił und Energie des Schriftstellers. 
Dann aber auch, wie man das Elend der Jugend vor Augen gefiihrt 
bekommt.“

Nr. 46 liest solche Romanę, die fesselnd sind.
Nr. 50 gefielen an Karl May's Romanen am besten die Indianerschlachten 

und Oberfalle.
Nr. 51 schatzt am „Lowe von Flandern“ und „Ben Hur" das Spannende. 
Nr. 52: „Mir gefielen am besten die Romanę von Ganghofer, da sie 

von Anfang bis Ende spannend geschrieben sind.“
Nr. 59 liebt das Spannende an den Abenteuer-Geschichten.
Nr. 60 das Spannende der Erzahlungen „der letzte Mohikarier“ und „Willy 

der Schiffsjunge“ .
25) H. Busse, a. a. O.
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cc) Es zeigt sich ein Erleben von objektivierten, symboli- 
schen Ausdrucksgehalten, die ais Ideen abstrahiert werden, 
wie Gerechtigkeit, Nachstenliebe, Menschlichkeit, Natiirlich- 
keit, Heldentum u. a.:
Nr. 7 gefallt am „Fremdenlegionar Kirsch" „der Wagemut mit dem sich 

der Legionar von der franzosischen Front in den deutschen Schutzen- 
graben fliichtete“ .

Nr. 9 „Am besten gefallen mir Bucher von Forschern. Ich bewundere das 
Mutige und die List, womit die Forscher im Lande vordringen, 
dann aber auch die Ausdauer bei groBten Strapazen."

Nr. 16 „Es gefiel mir am ,Tell‘ am besten der M at des jungen Walter." 
Nr. 17 schatzt Romanę, die den M ut der handelnden Personen darstellen. 
Nr. 27 an „Tell" die Tapferkeit.
Nr. 35 Karl May, „da man immer wieder liest, wie er fiir Gerechtigkeit 

ist und den Schwachen in der Not h ilft 
Nr. 43 sagt von dem gelesenen Buch „Zwischen Wasser und TJrwald": 

„Die Aufopferung Schweitzers und sein unbedingter Wille, dem 
krankheitsdurchseuchten Negervolke zu helfen, ist die sehr schone 
Lichtseite dieses Buches."

Nr. 44 gefiel Otto Brues „Jupp Brand" „wegen der oft durchdringenden 
feinen N atiirlichkeit, worin sich alles abspielt".

Nr. 49 schatzt an Sienciewicz „Mit Feuer und Schwert" die Va.terla.ndS- 
liebe und Heinrichs „Mit Knotenstock und Ranzel", daB das Buch 
„so recht zeigt, wie Freunde zueinander stehen sollen." (Freundes- 
treue.)

Nr. 55 auBert sich: „Ich habe am liebsten die Geschichten von Herchen- 
bach und Abenteuer gelesen, die ersteren wegen der Art des 
Dichters, das Gute nach iiberstandener schwerer Zeit ins rechte Licht 
zu riicken, die letzteren wegen der mutigen und besonnenen Ent- 
schlossenheit der handelnden Personen."

Nr. 62 „Sinclair’s ,Buch des Lebens' gefiel mir besonders gut, weil 
darin das Bemiihen, dem Menschen zu helfen, insbesondere dem 
Proletariat, zum Ausdruck kommt."

Nr. 64 „Ich las gerne ,Quo vadis‘, ,Ben Hur‘ wegen der historischen 
Tatsachen, die darin vorkommen.“

Nr. I gefallen am besten in Sienciewicz’s Romanen und in „Kampf um 
Rom" die Heliengestalten.

Nr. IV „In ,Allzeit bereit* gefiel mir die Dienstbereitschaft, die heilige 
Liebe, die alles zu geben imstande ist."

dd) In  besonders weit geringerem Mafie ais bei der biirger- 
lichen, kommt bei der werktatigen Jugend das Phantasieren 
um der Phantasie selbst willen, die phantastische F iille  vor. 
Der Proletarier interessiert sich selten f i ir  Dinge, die gar 
kein en Wirklichkeitsbezug haben. Dafi die wirklichkeits- 
gebunde Phantasie (sensationelle Einstellung) relativ arm ist, 
wurde bereits in dem von der biirgerlichen Jugend handeln-
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den Abschnitt i a Kap. V IB  gezeigt. Falle von gróBerer 
Phantasiefiille, also von Phantasiereichtum, kommen annahernd 
nui in folgenden drei Protokollen vor:
Nr. 45 „Julius Verne und Sherlock Holmes gefielen mir, wegen der Phan

tasie der Schriftsteller."
Nr. 49 „Ich las gerne Dominik’s ,Atlantis‘ wegen des Phantasiereichtums." 
Nr. 63 „Karl May lese ich gerne wegen seiner wunderbaren Phantasie

c) Die Einfiih lung  spielt bei der Arbeiterjugend eine groBe 
Rolle und kann sich auch zu einer objektivierten psycholo- 
gischen Betrachtungsweise steigern. (Ober das Wesen solcher 
Yorgange ist des naheren schon bei der biirgerlichen Jugend 
in Abschnitt i b  Kap. V I B gesprochen worden):
Nr. u „Der Tell gefiel mir am besten durch sein ruhiges Wesen und

der Knabe Genovevas durch sein kindliches Spiel mit den Tieren
des Waldes."

Nr. 21 „In den Reiseerlebnissen gefiel mir am besten die Schilderung der 
Personen."

Nr. 43 schreibt iiber Brues „Jupp Brandt": „Die ganze innere Haltung 
der beiden Hauptpersonen Jupp und Mieke ist sehr fein."

Nr. 44 sagt von demselben Buch: „Mir gefiel die gliickliche Lósung des 
Lebensproblems des jugendbewegten Menschen."

Nr. 49 auBert sich iiber Schilgen’s „Du und Sie": „In einer feinen A rt
and Weise bemiiht sich der Verfasser den Jungmann (besonders
den katholischen) iiber Sexualfragen und die Stellung zum Madchen 
aufzuklaren."

Nr. 57 schatzt an den Romanen Ganghofers und Zahns „d ie  gute und 
natiirliche Darstellung des Lebens".

Nr. 62 an Newerows „Taschkent, die brotreiche Stadt" das tiefe Erleben 
des Verfassers“ .

Nr. 63 an Courth-Mahler „Waldfrieden" „die Charakteristik und die 
Charakterwendung der Personen".

Nr. I an „Friedemann Bach" „den Schicksalsweg des Friedemann Bach". 
Nr. 68 an Ganghofers Romanen „die Schilderung der Bevólkerung“ .
Nr. IV: „Flex versteht es in seinem Buche ,Wanderer zwischen beiden 

Welten' meisterhaft, diesen Offizier, der seinen Leuten erst yorleben 
will, zu charakterisieren und richtet so alle Leser auf des Lebens 
Zweck hin."

* d) Auch aufierasthetische Motive, ais da sind didaktische 
und soziologische, fesseln den Jugendlichen und bestimmen 
ihn, sich m it literarischen Dingen zu befassen:
Nr. 14 liest nur berufliche Bucher „um sich zu bildeni l .
Nr. 33 sagt: „Mir gefallt jedes Buch, welches fiir mich tauglich ist und 

woraus ich lernen kann . So gefielen mir an dem Buche ,Vom Ver- 
stehen und GenieBen der Landschaft* die kurzeń Winkę und Rat- 
schlage, welche man der Jugend ans Herz legt, damit sie die Natur 
achten und schatzen soli und an dem Buche ,Wandern und Schauen' 
die Aufklarung iiber Beruf, Wandern, Spiel und Sport, Gesellschaft."
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Nr. 42 „Welche Bucher mir am besten gefielen, kann ich nicht sagen, 
denn ich bin kein Freund von Erzahlungsbiichern und Romanen. 
Wertvoller sind mir Bastelbiicher und Bucher technischen Inhalts, 
weil man davon lernen kann.“

Nr. 56 „Ich lese sehr wenig. Wenn ich Bucher lese, dann sind es 
hochstens solche, die in mein Fach gehen.“

Nr. 61 „Ich lese nur politische und konfessionelle Tages- und Bundes- 
zeitungen und Zeitschriften."

Nr. 68 „Ich habe mich in der Hauptsache darauf beschrankt, die Ge- 
schichte der modernen Arbeiterbewegung zu studieren, ebenfalls 
Biographien der einzelnen Arbeiterfiihrer.“

e) Ais abschreckendes Beispiel sei Nr. 38 angefiihrt:
„Ich lese nur, wenn ich vor Langeweile vergehe, und dann sind es 
nur Liebesromane und Schmoker von Frank Allan und Perci Stuart."

Solche Gemiitslosigkeit und solches oberflachliche Sinnen- 
erlebnis findet sich sonst bei der Arbeiterjugend nicht.

f)  E in hóheres asthetisches Erfassen, das dem wahren 
Kunsterlebnis nahe kommt, laBt sich aus den Protokollen 
Nr. 46, Nr. I und Nr. IV  vermuten. Jedoch kann man aus 
den mehr pathetischen und formelhaften Ausdriicken eher auf 
Entlehnung ais auf selbstandiges Kunsterleben schlieBen:
Nr. 46 „Bei den klassischen Sachen fesselte mich der wunderbare Aufbau.“  
Nr. I „An Ganghofers Romanen bewundere ich das Innige, bei Oskar 

Wilde seine Sprache und die Schónheit der Gedanken.“
Nr. IV „An dem Buche ,Hinter Pflug und Schraubstock' gefiel mir am 

besten das Erleben, welches hinter allen Worten ais vollbrachte 
Tat steht."

Es ist also ein eigentlich asthetisches literarisches Ver- 
standnis auBerst gering vorhanden, zumindest nicht beweisbar. 
Unsere Behauptung nahert sich der von Kautz26), wenn er 
sagt: „Selbst Arbeiterdichter munden ihnen (Arbeiterjugend- 
lichen) nicht. Die eigene sprachliche Unbeholfenheit verleidet 
ihnen den GenuB.“

Das beweist die Richtigkeit unserer These, daB das Kunst- 
verstandnis von der Materialgebundenheit und der Material- 
beherrschung abhangig ist, woriiber bereits in diesem Ab
schnitt unter 1 e, wo von dem Dichten der biirgerlichen Jugend 
die Rede ist, gesprochen wurde und woriiber auch der Ab
schnitt B 5 unter anderem handelt.

g) Ober das Lesen auftern sich verschiedene Jugendliche: 
Nr. 9 (15 J.) „“Sehr gerne lese ich Forscherbiicher, dann aber auch

Detektiv-, Indianer- und Abenteuergeschichten."
2e) H. Kautz, a. a. O., St. 35.



Nr. i i  ( 1 5  J.) „Die Abenteuer- und Detektivgeschichten lese ich nicht
gerne, weil sie zu aufregend sind."

Nr. 20 (16 J.) „Ich las am liebsten Reisegeschichten und Abenteuer, ab 
und zu eine Indianer- oder Detektivgeschichte, auch Polarexpedi- 
tionen und Urwaldforscherbiicher und Romanę."

Nr. 28 (16 J.) „Habe Reise-, Indianer- und Abenteuergeschichten ge- 
lesen."

Nr. 30 (16 J.) „Habe vielleicht 800 Bucher von durchschnittlich 120
Seiten, meistens Romanę und antike Bucher, gelesen."

Nr. 31 (16 J.) „Ich las in meiner Schulzeit Sagen und Marchen."
Nr. 36 (17 J.) „Lese nur Zeitung."
Nr. 37 (17 Ja) „Ich lese alles, was mir in die Finger kommt."
Nr. 38 (17 J.) „Ich lese nur, wenn ich vor Langeweile vergehe und dann

sind es nur Liebesromane und Schmoker von Frank Allan und
Perci Stuart."

Nr. 40 (18 J.) „Ich lese auBer beruflichen Biichern nur wenige Unterhal- 
tungsbiicher, wie der Zufall sie bringt."

Nr. 43 (18 J.) „Ais Jungę habe ich Schundliteratur gelesen, spater nur
noch gute Bucher. “ (

Nr. 44 (18 J.) „Vor 5 bis 6‘ Jahiren las ich gerne die bekanntien
Schundromane. Der Geschmack dafiir ist mir natiirlich ganz ver- 
gangen. Ich lese nur noch gute Bucher. “

Nr. 46 (18 J.) „Das Lesen hangt von meiner Laune ab. Einmal lese ich 
gerne einen Karl May, dann wieder einen Detektivroman oder eine 
klassische Sache."

Nr. 48 (19 J.) „Lese nicht."
Nr. 50 (19 J.) „In den jungeren Jahren las ich gerne Karl May, Perci

Stuart, Frank Allan, Sherlock Holmes. Jetzt interessieren mich 
mehr Bucher von Verfassem wie Handel-Mazetti und Hansjakob."

Nr. 55 (20 J.) „In meiner Kinderzeit las ich mit Vorliebe Indianer-,
Abenteuergeschichten, Sagen und ahnliche Bucher. Jetzt interessiere 
ich mich nur noch fiir Romanę. Doch habe ich wenig oder gar 
keine Zeit zum Lesen. Ich lese jeden Abend mein Stiick in der 
Zeitung und ab und zu einen Liebesroman."

Nr. 56 (20 J.) „Ich lese sehr wenig. Wenn ich Bucher lese, dann hóch-
stens solche, die in mein Fach gehen."

Nr. 57 (20 J.) „Bis 14 oder 15 Jahren las ich Reise-, Indianer-, Aben
teuer- und Detektivgeschichten, spater gute Romanę, technische 
Werke, politische Schriften und Klassikerwerke."

Nr. 59 (21 J.) „Gelesen habe ich am meisten mit 15 bis 17 Jahren.
Jetzt lese ich nur noch wenig."

Nr. 61 (21 J.) „Ich lese nur politische und konfessionelle Tages- oder 
Bundeszeitungen und Zeitschriften, gleich welcher Art."

Nr. 62 (21 J.) „Ich las .friiher planlos. Natiirlich las ich bis zum 
16. Lebensjahre auch Schmoker und Rauberpistolen. “

Nr. 66 (20 J.) „Viel gelesen habe ich nicht."
Nr. 67 (22 J.) „Ich habe sehr wenig gelesen, da ich in meiner freien

Zeit noch eine Fachschule bssuche."
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Nr. 68 (23 J.) „Habe mich in der Hauptsache darauf beschrankt, die 
Geschichte der modernen Arbeiterbewegung zu studieren, ebenfalls 
Biographien der einzelnen Arbeiterftihrer. Abwechselnd lese ich 
einige volkstiimliche Romanę." ' >

Nr. IV (17 J.) „Friiher las ich grófitenteils Sagen, Reisebeschreibungen, 
Gedichte, Romanę und Erzahlungen. Jetzt und in letzter Zeit lese 
ich Fachliteratur, Kunst- und kunsthistorische Sachen, heimatkund- 
liche Bucher und Bucher iiber die Jugendbewegung und ihr 
Werden."

Gelesen w ird also alles, jedoch laBt sich im gewissen Sinne 
ein Entwicklungsgang des literarischen Interesses nach dem 
jeweiligen A lte r bemerken. Das Literaturbediirfnis des Pu- 
bertierenden zeigt eine starkę Subjektivitat: Der Jugendliche 
bevorzugt solche Bucher, die seiner Denk- und Gefuhlswelt 
m it ihren Inhaltswerten und Darstellungsvorgangen entgegen- 
kommen. Nur von diesem Standpunkte aus wird das Buch 
gewertet. Helden- und Abenteuergeschichten (vor allem K a rl 
May!), Detektiv- und Indianergeschichten, wie Perci Stuart, 
Frank Allan, Sherlock Holmes und Cooper werden g ierig 
verschlungen. 42 von den befragten Werktatigen finden an 
dieser Lektiire den meisten Gefallen und ziehen sie jeder 
anderen vor.

Auch die Ubergangsliteratur, worunter historische, tech- 
nische und Reiseromane, Forschungsbiicher, Unterhaltungs- 
schriften, halbwissenschaftliche Literatur, Bucher iiber Technik 
und Beruf zu verstehen sind, ist der Pubertat des Proletariers 
m it der des Biirgerlichen gemeinsam, ebenso wie das plan- 
und kritiklose Lesen. Sie ist die Ubergangsstufe zwischen 
Marchen- und Robinsonalter einerseits und Kunst und Wis- 
senschaft anderseits.

Neben der Ubergangsliteratur werden fast alle L iter atur- 
gattungen ais Lieblingslektiire angegeben und kritik los hin- 
genommen. Jedoch tr it t  die Bevorzugung von riihrseliger und 
schwarmerischer Lektiire bei den Werktatigen nicht so sehr 
hervor, wie bei den Biirgerlichen.

Erst in der reiferen Pubertat, namentlich in der Adoles
zenz, zeigt sich auch bei der Arbeiterjugend eine mehr kri- 
tische Objektivitat in der Beschaftigung m it der eigentlichen 
Kunst, dem Drama, Roman und der Lyrik . Vom den Schrift- 
stellern und Dichtern werden neben den Klassikern Goethe, 
Schiller, Lessing, Uhland, Eichendorff, Shakespeare angege
ben: Raabe, Freytag, Ganghofer, Storm, Yiebig, Zahn, Hans-
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jakob, Herzog, Lons — namentlich auch solche, die vorzugs- 
weise naturalistisch-sozialistisch schreiben, wie Gorki, Sinclair, 
Andersen-Nexo.

Allgemein kann gesagt werden, daB m it zunehmendem Alter 
auch die asthetische Auffassungsweise des jugendlichen Pro- 
letariers gewinnt, nach den Stufen, die w ir oben aufgezeigt 
haben.

h) Wenn w ir auch Bondy27) zustimmen, daB „das Dichten 
an und f i ir  sich wohl nichts Auffalliges f i ir  dieses A lter (Ent- 
wjcklungsalter) is t“ , so konnen w ir ihm doch nicht die Ent- 
wicklungsrolle zuerteilen, die es bei der biirgerlichen Jugend 
spielt. Bei der Arbeiterjugend tr it t  es nur im  geringen MaBe 
ais Entwicklungserscheinung auf. (Ahnliches fanden w ir beim 
NaturgenuB.) Es zeigt sich also auch im Dichten, ebenso wie 
im Wachtraumleben und NaturgenuB, wieder, daB einewichtige 
Pubertatsphase fast iibersprungen wird.

DaB das Dichten bei der Arbeiterjugend zuriicksteht gegen- 
iiber der biirgerlichen, fo lg t auch aus der Wirklichkeitsgebun- 
denheit und daher relativen Phantasiearmut des jugendlichen 
Arbeiters. Wahrend der biirgerliche Jugendliche eine schwar- 
merische und von Phantasieidealen hergeleitete Phantasie hat, 
legi die Phantasie des jugendlichen Proletariers ihren Schwer- 
punkt auf die Móglichkeit ihrer Verwirklichung. (Ziel und 
Zweckideale!).

Was von den Biirgerlichen iiber die A rt des Dichtens gilt, 
kann man auch auf die Arbeiterjugend iibertragen, abgesehen 
vom Inha lt: Die Arbeiterjugend dichtet auch, im Gegensatz 
zur biirgerlichen iiber Alltag, Arbeit und politisch- soziale 
Themen: Die Frage: „H ast Du schon einmal versucht Gedichte 
zu machen und woriiber handelten sie?“  wurde von elf Jugend
lichen bejahend beantwortet:
Nr. 5 verfafite ein Gedicht „Friihling“ und ein anderes „Allerseelen".

(Letzteres ist unten angefiihrt.)
Nr. 9 „Versucht habe ich ein Gedicht ,Kain und Abel', dann aber auch 

iiber ,Der Weihnachtsmann‘.“
Nr. 21 dichtete iiber „die werktatige Jugend".
Nr. 32 meist iiber „lustige Themen".
Nr. 38 „Gedichte verstehe ich ganz gut zusammen zu phantasieren, aber 

sie handeln doch nur von jungen hiibschen Dirnen und von kiihnen 
Verbrechern.“

27) C. Bondy, a. a. O., St. 43.
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Nr. 39 „Ich habe versucht zu dichten, konnte aber die Seele der Dichtung 
nicht fassen. Ich versuchte Gedichte wie ,Der Mensch und die 
Maschine', ,Der Jugendliche in der Gewalt der Maschine', „Aufruhr 
der Arbeiter

Nr. 43 „Meine Gedichte handelten iiber Fahrten und Personen, die bei 
diesen zugegen waren, dann aber auch iiber die Arbeit und den 
Sport. Leider habe ich das Materiał immer nur 8—14 Tage ver- 
wahrt und dann vernichtet.“

Nr. 58 „Meine Gedichte handelten natiirlich iiber Friihling, Liebe usw. 
Ich habe sie vernichtet.“

Nr. 62 „Ich versuchte eine schone, erlebnisreiche Nachtfahrt in Verse zu 
bringen. (Das Gedicht ist unten angefiihrt.) Da ich nun absolut 
zum Dichten keine Begabung habe, blieb es bei diesem einen 
Versuch.“

Nr. 68 „Meine Gedichte sind auf Kampf eingestellt. Heute beschaftige 
ich mich nicht mehr damit, da ich anderweitig zu sehr in Anspruch 
genommen werde."

Nr. III sagt in seinem Gedicht „Wandervogels Klage“ : „Es ist eine Art 
Klagegedicht. Es war eine Fahrt angesagt und ich durfte von zu 
Hause aus nicht mit.“ (Anfiihrung des Gedichtes siehe unten.)

Es folgen nun einige Gedichte von jugendlichen Arbeitem.
Nr. 5 (15 J.) Allerseelen.

Wenn am Grabę ihrer Lieben 
Menschen trostlos weinen, klagen, 
Schleicht sich Bitternis ins Herze 
DaB sie schier am Herm verzagen. 
Nimmt der Herr aus unsrer Mitte 
Einen, den wir gut gelitten,
O, dann weinen wir und schrein, 
Wollen nicht getróstet sein.
Und nur starkę Heldenseelen 
Kónnen sonder Schmerz und Klagen 
Den Verlust der Lieben tragen.

Es ist ein typisches Pubertatsgedicht. Gefiihlserlebnisse 
werden in einem Sachverhaltsmaterial angefiihrt. Die AuBerung 
seiner Gefiihle ist dem Jugendlichen Hauptzweck (Selbstaus- 
druck), nicht Formung am anschaulichen Materiał. Das Ge
dicht ist echt erlebt; Rhythmus und Reim sind konventionell. 
Nr. 21 (16 J.) Wir!

Jung sind wir,
Ein neues Geschlecht 
Vom Schicksal gehammert 
Stehn wir im Zeitenchaos, 
Drauend die Zukunft vor uns 
Hinter uns Jammer und Krieg 
Und Not und bitteres Leid. 
Wir sind entstanden

55



Aus berstenden Triimmern des Vaterlandes,
Gezeugt aus ohnmachtiger Wut 
Und grimmigem HaB,
Aus Sehnsucht nach Ruhe 
Und Frieden nach Gott.
So sind wir Streiter 
Fiir Gott, fiir den Frieden.
Wollen durchdringen 
bie Wolken der Zukunft,
Lichttrager sein.
Dem erniedrigten Volke,
Deutschland, dir bringen 
Wir Licht, unseren Glauben.
Steh auf, neues Deutschland!

Das Gedicht ist von sozialem Programmethos durchdrun- 
gen. Es ist gespreizt und kothumhaft im Ausdruck und stellt 
eine Selbstverherrlichung der Arbeiterjugend und dereń Ziele 
dar.
Ńr. 62 (21 J.), bei Abfassung des Gedichtes 18 J. alt).

Nachtfahrt.
Durch’s nachtliche Dunkel des Waldes zieh’n 
Gesellen, schweigend und sacht;
Weither tont’s wie leises Hundegebell,
Der Regen rauscht durch die Nacht.
Die Blatter rascheln unter dem FuB 
Im Unterholz knackt es gespenstig,
Die Dreie hasten bedriickt voran 
Und lauschen, seltsam geangstigt.
Da plotzlich sich lichtet der dichte Wald 
Am Wegrand ein Hauschen steht,
Die Dreie atmen erleichtert auf 
Und frohlich es weiter geht.
Der Sturm treibt die Wolken vor sich her 
Wie eine riesige Herde,
Nur hin und wieder ein Sternlein blitzt 
Herab auf die nachtliche Erde.
Die schlaft, nur der Fuchs streift durch das Schilf 
Im Grunde, am kleinen Weiher,
Ein angstlich Geschnatter und Fliigelschlag
Zeigen an, daB es dort nicht geheuer. *
Jetzt bricht milder Mondschein durch’s dichte Gewolk,
Wirft zitternde Schatten auf’s Land;
Im Osten klettert der Morgen herauf 
In der Dammerung grauem Gewand.

Der Jugendliche versucht, die Stimmung der Nacht wieder- 
zugeben und das Geheimnisvolle in Verse zu bannen. Es ist 
pubertativ typisch, daB versucht wird, den Rhythmus schema-
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tisch1 festzuhalten und in tónender Form zu schwelgen. Man 
geht vom aufieren K langbild aus, das man dann erst sich m it 
Sinn fiillen laBt. Manche Verse scheinen ein Chaos zu sein; 
aber nach langerer Betrachtung kann man sie doch noch 
skandieren. Es ist ein typsiches Zeichen des Nichtkonners, 
der ganz schematisch die Verse auffiillt.

In  dem Gedicht, besonders in der ersten Strophe, fiih rt 
das musikalische Empfinden. Auch der musikalische Te il des 
Protokolls laBt auf eine musikalische Begabung schlieBen.
Nr. III (18 J.)

Wandervogels Klage.
Morgen geht’s auf Fahrt,
O Gott bewahr’s!
Mutter! Vater! darf ich geh’n —
„Nie laBt Du Dich zu Hause seh’n!“
O laBt mich laufen!
Braucht mir keinen Schirm und Hut zu kaufen;
Bin ich zu Haus’,
Lauf’ ich Tur ein, Tur aus;
Bin ich drauBen, da bin ich frei 
Kann ich laufen und singen juchhei,
Brauch’ keinen zu fragen, ob mir steht der Kragen.
Hab’ ich Kluft und Beutel an 
Dann bin ich ein freier Mann;
Wenn in der Friih’ der Nebel zieht 
Sing’ und zupf’ ich mir ein I.ied.

tlbe r die Entstehung des Gedichtes sagt der Jugendliche: 
„Wenn eine Fahrt angesagt ist und man darf von Hause aus 
nicht mit. Eine A rt Klagegedicht.“

Der Drang nach Bewegung, wie er in dem Gedichte zum 
Ausdruck kommt, und nach dem Sichausleben in der Freiheit 
ist eine pubertative Erscheinung. Der frisch-, frei-, fróhlich 
jungenhafte Zug ist echt erlebt.

Die angefuhrten Gedichte sind in unseren Untersuchungen 
die einzigen, dem Biirgerlichen ahnliche pubertative Falle, 
und hier muB man noch sagen, daB, im Vergleich zu den bei 
Spranger angefuhrten Gedichten von biirgerlichen Jugend
lichen, die Verfasser sich weniger an ihrem sphinxhaften 
Ichratsel zerfleischen und etwas Unbekanntem, Damonisch- 
Abgriindigen hilflos gegeniiberstehen. W ir  haben ja  auch 
gefunden, daB der W erktatige sich nicht so leicht in Onanie- 
skrupel verfangt, wie der Biirgerliche. Beide Erscheinungen 
hangen zusammen. Wenn der jugendliche Arbeiter aber
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dichtet, wie w ir das besonders bei den schónen Beispielen 
allerdings schon alterer W erktatiger Bondy’s sehen, so dichtet 
er sofort objektivierter und dadurch asthetisch reifer und ge- 
fafiter, was bei den Biirgerlichen erst spater kommt. Dies 
ist wieder ein Beispiel dafiir, daB bei den jugendlichen Ar- 
beitern eine wichtige Phase der Pubertat fast iibersprungen 
wird.

i) Neben dem Dichten ist bei der werktatigen Jugend auch 
die iibrige schriftstellerische Betatigung nur in geringem MaBe 
vorhanden. Von den 72 Jugendlichen gibt nur ein einziger an, 
daB er ein Tagebuch f iih rt und was er darin eintragt:
Nr. 5 (15 J.) „In meinem Tagebuch schildere ich meine Wanderungen, 

Reisen und die Feste, wie wir sie zu Hause und im Verein feiern. 
Und dann habe ich darin Menschen geschildert, die mir vorher 
gleichgiiltig waren, die ich spater geliebt habe und um dereń Liebe 
ich gerungen, bis ich ihrer sicher war. Es handelte sich nie um das 
weibliche Geschlecht.“

Dieser Fali stellt iiberhaupt eine Ausnahme dar. Es ist 
derselbe Jugendliche, der ais einziger auch ein schwarme- 
risch-asthetisierendes Naturerleben aufweist (siehe daselbst). 
In  seinen Tagebuchaufzeichnungen zeigen sich typisch biirger- 
liche Pubertatserscheinungen: Jugendliche Erotik, Vorliebe f iir  
Einsamkeit, Verschwiegenheit, religioser Schwarm, Lebens- 
angst, Anlehnungsbediirfnis, iiberschwenglicher Idealismus und 
daher Klagen iiber Enttauschungen.

Von schwarmerisch platonischer Freundeserotik ist fast das 
ganze Tagebuch durchtrankt:

„Die Hoffnung auf Freundschaft ist mir so ziemlich ausgegangen, 
denn Heini ist noch immer so kalt gegen mich, wie friiher. Icłl 
kann nichts anderes tuen, ais seiner in Liebe zu gedenken und fiir 
ihn zu beten.“
„Es kommt mir oft sehr toricht vor, daB ich da stundenlang sitzen 
und an Heini denken kann. Mein Verlangen wird doch nicht erfiillt. 
Es ware doch besser, einen anderen zum Freunde zu nehmen, ais 
einer Einbildung nachzulaufen.“
„In M. sind wir Heini begegnet. Ich bin iiber und iiber rot ge- 
worden."
„Der ,Blaue Jungę' ist heute mit mir zum Friedhof gegangen. Ich 
bin so froh, daB ich mich in ihm getauscht habe. Wie konnte ich 
nur so damlich sein, einen solchen Jungen zu verachten. Ich wiirde 
mich freuen, ihm das Gegenteil zu beweisen."
,„Das war sauber' — Ha, er hat’s gesagt! Ich habe ihm die 
Worte formlich vom Munde gesogen. Ich fiihle es immer deutlicher, 
daB ich ihn liebe. Ich brauche ihn nicht einmal zu sehen, icfi
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ahne, ich fiihle seine Gegenwart. Und wenn er am Sonntag und 
Montag abends auf mich wartet, dann geht’s wie ein heiBer Strom 
zu meinem Herzen: ,Er liebt mich!' Ja, ich weiB, dafi er mich 
liebt. Ich seh’s an seinen Blicken. Wie er mich so heimlich 
beobachtet und schnell die Augen fortwendet, wenn ich zu ihm 
hinsehe. Zuerst wurden wir beide feuerrot, wenn unsere Blicke sich 
so ganz plotzlich streiften. Jetzt liegt immer ein ,Etwas‘ darin, 
ich weiB selber nicht, wie ich es deuten soll.“
„Also, bis hierhin bin ich vor Dir geflohen, Heini. Nicht das, nein, 
das Herz hat mich betrogen. Ich hatte heute mit ihm zusammen 
sein miissen, und um dieser Begegnung zu entgehen, bin ich hierhin 
gefahren. Feigling! Aber ich hatte seine Gegenwart nicht aus- 
gehalten, ich wiirde ihn angeekelt haben. Pfui, Heini 1 solches hatte 
ich von Dir nicht erwartet! Ich wollte meine Gebete fiir ihn ausi- 
lassen, aber ich bring’s nicht fertig. Ich liebe ihn noch zu sehr.“ 

Ich liebe Dich.
Meine ganze Seele schreit nach Dir,
O bleib nicht langer, komm zu mir!
Der ich Dich liebe, heiB und rein,
Komm, lósche meiner Seele Pein.
Du, mit dem schónen Angesicht,
Komm, Heini, komm, erlose mich.
Du, mit des Korpers Wohlgestalt,
O, Heini, komm, o komme'bald!
Du, mit der Seele hehr und rein,
O Heini, laB mich bei Dir sein.
Maria, Mutter, ich dich bitt’,
Mach, daB der Heini zu mir tritt.
Lenk’ seihes edlen Herzens Sinn 
Zu mir, deinem armen Kinde hin.

Wie schon gesagt wurde, ist der oben angefiihrte Fa li der 
einzige. Wie die restlichen 71 werktatigen Jugendlichen iiber 
das Tagebuchschreiben denken, geht aus den folgenden An- 
gaben hervor. Auf die Frage: „F iih rs t Du ein Tagebuch und 
woriiber machst Du Deine Eintragungen?“  antworteten 22
iiberhaupt nicht, 43 m it nein und die iibrigen auBerten sich
wie fo lg t:
Nr. 34 (17 J.) „Habe vor, ein Tagebuch zu fiihren, bin aber bis heute 

noch nicht dazu gekommen.“
Nr. 38 (17 J.) „Ich schreibe kein Tagebuch, weil der ganze Inhalt dann

doch nur von Weibern handelte."
Nr. 39 (17 J.) „Ich fiihre kein Tagebuch, weil mir bei zwolfstiindiger 

Arbeit die notige Zeit dazu fehlt. — Mein Kalender ist mein Tage
buch. Er enthalt die Geschehnisse vom Tage, von meiner Arbeit 
und meinen Vereinsabenden.“

Nr. 42 (18 J.) „Ein direktes Tagebuch fiihre ich nicht. Es sind mehr 
einzelne Eintragungen.“
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Nr. 45 (18 J.) „Ich fiihre statt des Tagebuchs ein Buch iiber meine 
Einnahmen und Ausgaben, um mich dariiber zu unterrichten, wo ich 
am besten sparen kann."

Nr. IV (17 J.) „Ein Tagebuch fiihre ich nur insofern, ais ich iiber die 
einzelnen Sonntage und ihre Erlebnisse Stichworte aufschreibe."

DaB in unseren Protokollen das Tagebuchschreiben bei den 
Werktatigen nur in einem Falle vorkommt, steht im groBen 
Gegensatz zu den Biirgerlichen, bei denen das Tagebuchfiihren 
aus den allbekannten pubertativen Griinden eine haufig auf- 
tretende Entwicklungserscheinung ist. Der Ausfall dieser Pu- 
bertatserscheinung ist wieder ein Beweis dafiir, daB das pro- 
letarische Pubeszent eine Phase der Reifung, namlich die der 
Sentimentalitat und inneren W irm is — wie w ir das im Ab
schnitt iiber „NaturgenuB1* bereits sahen und worauf w ir noch 
an anderen Stellen unserer Arbeit zuriickkommen werden — 
fast vollig  iibergeht. Bei seiner daraus zu folgernden realeren 
und einfacheren Denk- und Gefiihlswelt ist f i ir  ihn die Selbst- 
bespiegelung im Tagebuch iiberfliissig. AuBere Griinde h ie rfiir 
mógen auch Zeitmangel und stilistische Unbeholfenheit sein.

Aus letzteren Griinden erklart sich auch die nur geringe 
schriftstellerische Beteiligung des jugendlichen Durchschnitts- 
proletariers an Vereinsschriften und Vereinszeitungen. Mehr 
Vorliebe findet er schon an der Fiihrung eines Fahrtenbuches, 
das aber meist nur m it sachlichen Angaben und Geschehnissen 
ausgefiillt ist.

2. D a s  V e r h a l t n i s  zu T h e a t e r k u n s t  u n d  K i n o .
Die Inhalte, die das Theater dem Jugendlichen bietet, sind 

die Objekte, m it denen er sich zur inneren Gestaltung seines 
Ichs beschaftigt. Insofern das Theater f i ir  ihn „d ie  W elt des 
schónen Scheins** ist, d. h. ihm Situationen, Gestalten und 
Handlungen bietet, die in seinem Alltagsleben nicht vorkom- 
men, also die F iille  seiner Erlebnisarten erweitert (Seelen
erweiterung), schafft es provisorische Realisationen seiner 
selbst: Die Erlebnisinhalte sind nur ideał, dienen aber doch 
ais Vorwegnahme der W irk lichke it zum Zwecke der inneren 
Seelenformung und Selbstgestaltung. Dagegen ist das von 
Spranger hervorgehobene groBe Schwarmen des Jugendlichen 
f iir  Schauspielkunst und -beruf eine Beschaftigung m it realen 
W erttragem. >:
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Von den beiden vorhergenannten Arten der Personlich- 
keitsformung sagt Spranger1): „D arin  liegt die Entwicklungs- 
bedeutung des Theaters f i ir  den jungen Menschen, daB es ihm 
Anteil gibt an Gestaltungen des Daseins, die in seine eng 
begrenzte Sphare real niemals hineinreichen wurden. “  — 
„Wenn Backfische f i ir  Schauspieler schwarmen und nahe an 
der Biihnenpforte des Theaters allabendlich warten, um einen 
B lick des oder der Vergotterten zu erhaschen — die Junglinge 
stehen ubrigens auch da, nur etwas femer — so e rfiillt sie 
gewiB eine schwere Tauschung iiber das wahre Wesen dieser 
Menschen und ihres Berufes. Aber es ist eine jener pro- 
duktiven Tauschungen, durch die ih r inneres Entwicklungs- 
gesetz sie hindurchgehen laBt.“

a) Eine asthetische Bewertung der Theaterkunst ist dem 
biirgerlichen Jugendlichen schlechthin fremd. Sein Verstand- 
nis f i ir  diese Kunst ist in der Hauptsache auf ein rein stoff- 
liches Interesse beschrankt, hóchstens zeigt sich noch eine 
personal- und situationsgerichtete E infiihlung. Eine gewisse 
psychologische Auffassungsweise macht sich geltend: „ Im  Ge- 
nuB dieser Kunstgattung (Drama) spielt beim Jugendlichen 
das Interesse am Stoff noch eine sehr erhebliche Rolle. Es 
kommt f i ir  ihn gar nicht unter dem rein asthetischen Ge- 
sichtspunkte in Betracht, sondem auch deshalb und vor allem 
deshalb, weil es Bilder aus dem Mensclienleben gibt, die der 
einfiihlenden Phantasie gestatten, sich selbst in die verschie- 
densten Situationen hiniiberzudenken, sie innerlich mitzuspielen 
und so den Bezirk des eigenen Seelenlebens zu erweitem.“  
(Spranger2). Auch Stern 3) gibt in seinem „Knabentagebuch“  
h ie rfiir einen Beleg: „Ganz besonders eingehend ist sein be- 
geisterter Bericht iiber die Don Carlos-Auffiihrung im  Deut- 
schen Theater, bemerkenswert durch den Versuch, die psycho
logische Besonderheit jeder Rolle und ihrer Darstellung zu 
schildern.“

b) Was das Schauspielen angeht, so zeigt der Jugendliche 
h ie rfiir ein reges Interesse, weil die Ausiibung und Technik 
dieser Kunst ihm nach der Dichtkunst den geringsten Wider- 
stand bietet: „W e it reichere Lorbeeren bliihen dem jungen
Menschen auf schauspielerischem Gebiet. H ier ist_die schwie-

x) E. Spranger, a. a. O., St. 62 u. 63 f.
2) E. Spranger, a. a. O., St. 62.
s) W. Stern, a. a. O., St. 108.
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rige objektive Bahn ihm vorgezeichnet. E r  braucht nur nach- 
zuschaffen. Und hat er iiberhaupt nur einige Gabe zum óffent- 
lichen Auftreten und Reden, so w ird er fast Erstaunliches 
leisten. (Spranger4).

Deshalb ist das Theaterspiel dem Jugendlichen auch an 
erster Stelle Ausdrucksmiłtel f i ir  seine Stimmungs- und Ge- 
fiih lswelt: „ Ih m  (dem Jugendlichen) ist die Kunst in erster 
Linie Ausdruck seines individuellen Erlebens, in zweiter Linie 
erst steht das Wohlgefallen am Kunstwerk.“  (Busemann5).

Das lebhafte Interesse f i ir  das Schauspielen ist aber, ebenso 
wie das Dichten, eine voriibergehende Pubertatserscheinung, 
und die Jugendlichen ahnen nicht, „daB nach einer A rt von 
Entwicklungsgesetz die innere Flamme abnimmt, statt zu 
wachsen.“  (Spranger6).

Auch Momente der Selbstgestaltung und der provisori- 
schen Selbstrealisation, d. h. Vorwegnahme der W irk lichkeit 
im  Sinne der inneren Selbstbildung vor Selbstbewahrung an 
der W irk lichkeit, enthalt das Theaterspielen. So sagt Spran
ge r 7): . . . in der Reifezeit deutet sich jede Lebensform, wenn 
auch nur fliichtig, einmal an, ais Moglichkeit, die man wohl 
auch ergreifen konnte. Es ist dieselbe Erscheinung, die diesem 
A lte r den Schauspielerberuf in so lockenden Farben erschei- 
nen laBt: man mochte an allem wenigstens auf Stunden und 
Minuten teilhaben; man mochte — und wer hatte je ganz 
fre i darauf verzichtet — das ganze Leben leben.“  — „Denn 
noch ist er (der Jugendliche) innerlich verwandlungsfahig. Ist 
es ein idealer Vorwurf, den er darzustellen hat, so geht er m it 
seiner ganzen Seele in diesen Gestaltungen auf.“  (Spranger8).

c) Das Kino  ist diejenige Theaterdarbietung, die dem in der 
Pubertatszeit so typischen Erlebnishunger des Jugendlichen 
durch die Prinzipien der Spannung und Wunscherfiillung am 
meisten entgegenkommt9) : „Beim  Jugendlichen dagegen
stammt das starkę Bediirfnis nach dauemdem Wechsel der 
Erlebnisinhalte wahrscheinlich aus seiner Pubertatsunruhe, und

4) E. Spranger, a. a. O., St. 77.
5) A. Busemann, Die Jugend im eigenen Urteil. St. 168. Langen- 

salzar, 1926.
6) E. Spranger, a. a. O., St. 77.
7) E. Spranger, Kultur und Erziehung: „Die ewige Renaissance." 

St. 143. Leipzig 1919.
8) E. Spranger, a. a. O., St. 77.
9) Charl. Biihler, a. a. O., St. 92.
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leider findet es gewohnlich im  Kino und riihrseligen Schund- 
roman m it raschem spannendem Bilderwechsel meist eine 
auBerst wertlose und kulture ll nachteilige Nahrung." (Charl. 
Biihler.)

Das Kinotheater ist infolge der reichen F iille  seiner Dar- 
bietungen dem Jugendlichen ein M itte l der Seelenerweiterung. 
Da es aber durch die iiberstiirzende, kaleidoskopartige Folgę 
gefiihlsbetonter Eindriicke den Zuschauer iiber sich selbst 
hinaus fortreiBt, sein Inneres zerflattem laBt, so steht es der 
inneren Selbstgestaltung durch Verarbeitung seiner Eindriicke 
meist im  Wege: „D ie  Phantasie der Jugendlichen wird an 
diesen Szenen berauscht und angefiillt m it Eindriicken, die 
in jenem A lter noch nicht oder schlecht verarbeitet werden 
kónnen.“  (Sauerland 10). „D ie  Fiille, F liich tigkeit und Haufig- 
keit der starken Eindriicke fiih rt zur Veroberflachlichung und 
zur Schwachung der Urteilskraft, da das Unwahrscheinlichste 
m it atemloser Hast und Spannung abrollt.“  (Tumlirz u ).

Wenn schon bei der biirgerlichen Jugend ein mangelhaft 
asthetisches Verstandnis f i ir  Theaterkunst vorhanden ist, so 
g ilt das um so mehr f iir  die Arbeiterfugend. Wie spater im 
fiinften Abschnitt: „D ie  bildende Kunst und ih r Erlebnis“  
besonders zu besprechen ist, hangt diese Tatsache m it der 
mangelnden Materialerfahrung zusammen. Der W erktatige 
hat infolge seiner Erziehung keine oder nur geringe kunsttech- 
nische Anleitung gehabt. Der Proletarier w ird eben viel- 
zusehr durch Tatsachen erzogen.

a) So finden w ir denn auch bei der Proletarierjugend in 
ihrem Verhaltnis zur Theaterkunst ein tieferes Niveau der 
Kunsterfassung ais bei den Biirgerlichen. Viele betrachten die 
Kunstwerke nur rein sinnlich, was bei den biirgerlichen Ju
gendlichen kaum vorkommt. Man halt auBerliches Beiwerk 
wie Biihnenaufmachungen, Kleidung, M im ik, Kulissenhandlung 
(z. B. Gefangennahme der Rauber) f i ir  wesentlich. So gefallen 
Nr. u an „Winzerliese“ die schónen Trachten,
Nr. 14 „die Mimik" bei den Luststiicken,
Nr. 15 „das Biihnenwerk“  (Biihnenaufmachung),
Nr. 18 „d ie  Kleidung und M im ik der Schauspieler",
Nr. 26 „d ie  Aufmachung“  bei Tannhauser,

10) Sauerland, Die Seele des Industriearbeiters. St. 39. Hildesheim 1927. 
i 11) O. Tumlirz, Einfiihrung in die Jugendkunde. 2. Bd. St. 260.
Leipzig 1927.



Nr. 27 an Schillers „Rauber" die Gefangennahme der Rauber (Kulissen- 
handlung I),

Nr. 37 und Nr. 59 „d ie  Biihnenatijmachung“  bei Undine,
Nr. 44 „der Brand des Saales“  in Faust und Margarete,
Nr. 60 an „Aida" die szenische Aufmachung.

b) Inhalis- und Darstellungswerte w er den erfafit. Man er- 
freut sich, daB etwas berichtet wird, daB etwas geschieht und 
auf natiirliche, wirklichkeitsnahe Weise zu W ort kommt.

aa) Man liest aus den Schaustiicken Stimmungscharaktere, 
Gemiitswerte wie Lustigkeit, Traurigkeit, das Gewaltige, Mi- 
litarische, Temperament, Romantik heraus.

So loben
Nr. 1 an „Wibbels Auferstehung" das Lustige, am „Patriot" das M ilita ri- 

sche,
Nr. 22 in dem Theaterstiick „Meine Ruhe will ich haben" den lustigen 

Teil,
Nr. 23 „Alt Heidelberg", weil es triebhaft (temperamentvoll) gespielt 

wurde,
Nr. 29 an „Wilhelm Tell" das Lustige.
Nr. 50 sieht gerne ein ernstes Stiick, manchmal aber auch ein Luststiick.

. . . „Das kommt darauf an, wie meine Stimmung ist."
Nr. 51 besucht nur „Luststiicke“ .
Nr. 54 ist ergriffen von dem Schauspiel „Bergwerk", „weil es sozusagen 

ein Trauerspiel ist, welches mich so sehr erfaBt hat".
Nr. 60 gefallt „Der zerbrochene Krug" und „Im WeiBen Rossel" wegen 

der lustigen Handlungweise.
Nr. II auBert sich: „Am besten haben mir die Opern von Wagner ge- 

fallen. Das Romantische in dieser Musik ist es, was mich anzieht." 
bb) Dem Leben abgelauschte Handlung, Sensation, wirk- 

lich auf der Biihne auftretende Personen sieht man lieber ais 
schematische, bildhafte Kinopersonen:
Nr. 2 gefallt am besten das Theater, „weil es natiirlicher ist ais Kino". 
Nr. 6 schatzt das Schauspiel, „weil lebende Darsteller darin auftreten". 
Nr. 16 auBert sich: „Ich ziehe ein Schauspiel vor, weil es persónlich 

gespielt wird".
Nr. 19 sieht am liebsten ein Schauspiel, „weil man dort alles natiirlich  

sieht".
Nr. 22 zieht ein Schauspiel vor, „da es mit lebenden Personen ausgefiihrt 

wird",
Nr. 26 Schauspiel oder Oper: „weil ich hier W irklichkeiten sehe",
Nr. 32 ein Schauspiel, „weil man es gegeniiber der Oper meistens leicht 

verfolgen kann",
Nr. 34 ein Schauspiel, „wegen der N atiirlichkeit der Darstellung".
Nr. 39 schreibt: „Wenn ich ein Schauspiel sehe, so bekomme ich (die 

Handlung) wahr vor Augen gefiihrt. Was ich aber auf der Film- 
wand sehe, da kann mir keiner sagen, ob das der Wahrheit ent- 
spricht." (Illusionistisches Kunstsehenl)
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Nr. 42 gefallt anSchlllers „Rauber" die N atiirlichkeit.
Nr. 46 zieht unbedingt das Schauspiel vor, „wegen seiner schnelleren Ab- 

wicklung und abwechslungsreicherer Auffuhrung." (Stoffliebel)
Nr. 49 liebt das Schauspiel, „weil die Handlungen intensiver sind ais bei 

anderen Theaterarten".
Nr. 55 schatzt das Schauspiel, „weil es mit natiirlichen Personen auf der 

Biihne gespielt wird und weil es ohne Gesang und Musik natiirlicher 
ist, ais eine Oper, Operette oder dergl.“ (Naturalismusl)

DaB die Verbindung von W ort und Musik geschatzt wird, 
gehi aus folgenden Zitaten hervor und kommt aus der Sucht 
nach Ausdrucksphanomenen imd eindrucksvollen Darstellungen: 
Nr. 44: „Die Oper ist mir von den Theaterdarstellungen am liebsten, weil 

sich m it dem Schauspiel die Musik verbindet.“
Nr. 60: „Fiir Opern habe ich immer ganz btesonderes Interesse, weil hier 

zugleich Schauspiel und Musik zusammen verbunden sind."
Nr. I: „Die Oper gefallt mir am besten, weil sie am meisten bietet: 

Musik und Schauspiel 
Nr. IV: „Die Oper ziehe ich vor, weil nirgendwo ein solches Zusammen- 

gehen zwischen Musik und Handlung vorhanden ist." 
cc) Manchmal objektiviert sich die Inhaltsbetrachtung zum 

Erfassen symbolischen Ausdrucks und seiner Bedeutung wie 
Heldenhaftigkeit, Mut, Ausdauer, Liebe, Geschichtlichkeit und 
Hohepunkt:
Nr. 15 liebt „Heldendarstellungen11.
Nr. 32 schatzt „d ie  Hóhepunkte“ .
Nr. 42 bewundert „das Durchhalten des so jah bedriickten Tell und des 

Fiihrers in Schillers ,Rauber*. “
Nr. 44 gefallt an dem Schauspiel „York", daS darin „die damalige Zeit 

mit ihren Mannern in ihrer ganzen Unzulanglichkeit gezeigt wird". 
( Geschichtlichkeit i)

Nr. 54 findet Gefallen an einer Tellauffiihrung, „weil diese Darstellung 
so recht den Heldenmuł und die Tatkraft, aber auch die Liebe 
zu Weib und Kind zeigte".

Nr. 55 bewundert an „Tell" den „opferfreudigen M uł und die Waghalsig- 
keit desselben, sein Land von allen Drangsalen zu befreien", an der 
„Passion" ganz besonders das „H istorische“ ■

Nr. I gefallen in den Theaterstiicken „die Heldenfiguren“ .
c) Die Einftihlung in Stimmungscłiaraktere und seelische 

Zustandlichkeiten kann sich zu einer mehr objektiv-psycho- 
logischen Betrachtungsweise entwickeln:
Nr. 43 aufiert sich iiber das Schauspiel „Paulus unter den Juden": „An 

diesem Schauspiel gefiel mir am besten die Umwandlung des Paulus, 
die von dem Schauspieler wunderbar bemeistert wurde. “

Nr. 44: „In ,Othello‘ gefiel mir die feine Formgebung bei der Darstellung 
menschlicher Schwachen."

Nr. 55: „An ,Genoveva‘ gefiel mir die schlichte Einfachheit derselben. 
in ,Alt-Heidelberg‘ vor allem die Person des Kanzlers.“

J u n g :  D a s  P h a n ta s ie le b e n  5



Nr. IV : „An ,York‘ gefielen mir besonders gut die markant ge?eichneten 
Charaktere, an ,Paulus unter den Juden' die Tatsache, daB ein 
Mensch, in dessen Leben Jesus tritt, entweder ein ganz anderer wird, 
oder aber in kaltem Egoismus und Dogmatik sich verhartet, sich 
und seiner Umwelt zum ewigen Schaden."

d) Die Theaterkunst w ird um auBerasthetischer Werte willen 
geschatzt. Das Gefallen ist soziologisch bedingt. Es auBert 
sich
Nr. 39 iiber das Schauspiel „Kuniyani und Anatola": „An diesem gefiel 

mir besonders gut die Enteignung der nach Geld so gierigen 
Kirche von den Giitern und Schlóssem".

Nr. 54 iiber das Schauspiel „Bergwerk": „Es gefiel mir besonders gut, 
weil es das Schicksal der Grubenarbeiter und ihrer Angehorigen so 
recht zeigte.“

Nr. 68 besucht gerne Oper und Schauspiel, „um dort Ausspannung nach 
der Arbeit zu finden“-

Aus didaktischen Griinden, weil man etwas lernen w ill, w ird 
ein Theaterstiick bevorzugt:
Nr. 27 bevorzugt ein Schauspiel, „weil es lehrreicher ist ais andere 

Theaterauf fiihrungen “ .
Nr. 35 auBert sich: „Viel ins Theater gehen bildet.“
Nr. 57 schatzt an Schauspielen „das haufige Vorkommen von Sentenzen“ .

e) Falle von hóherem Kunstverstandnis haben w ir nicht 
feststellen kónnen, nicht einmal die typische biirgerliche Pu- 
bertatserscheinung, Seelenerweiterung auf Grund von W irk- 
lichkeitssurrogaten, d. h. von „W e lt des schónen Scheins“ . 
W ohl Seelenerweiterung schlechthin ist da, z. B. bei der 
Idealbildung im Sinne von Vorbildern und Zielvorstellungen.

f) Die Frage: „Besuchst Du das Theater (Schauspiel, Opern- 
haus oder Volkstheater)?“  wurde in 51 Fallen bejahend beant- 
wortet. Danach ware weitaus die groBte Zahl der befragten 
Jugendlichen Theaterbesucher. Von ihnen geben aber zehn 
an, daB sie sehr selten und vierzehn, daB sie nur wenig das 
Theater besuchen, nur einer geht regelmaftig jeden Monat, und 
ein anderer sehr oft ins Theater. Neun besuchen nur Volks- 
theater bezw. Dilettantenbiihne. Schauspiel und Oper werden 
gleich stark besucht und geschatzt.

Es sei an dieser Stelle ausdriicklich hervorgehoben, daB 
die von Jugendlichen gemachten quantitativen Angaben f iir  
eine statistische Verwertung mit gróBter Vorsicht zu gebrau- 
chen sind, so auch die iiber den Theaterbesuch. Man kann 
z. B. aus den 51 bejahenden Antworten nicht ohne weiteres 
folgern, daB diese Jugendlichen nur aus Interesse und wahrer
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Liebe zur Kunst das Theater aufsuchen. Manchmal sind 
hierfiir, wie dies in den folgenden Abschnitten iiber Konzert- 
und Kunsthallenbesuch noch des naheren ausgefiihrt wird, 
aujiere Momente bestimmend.

g) N ur beim Schauspielen kommen dem Biirgerlichen 
gleichartige Pubertatserlebnisse vor. H ier zeigt sich der fur 
das Pubertatsalter charakteristische Erlebnishunger, die Sucht 
nach der Welt des schónes Scheins, die ihm die W irk lichkeit 
ersetzen soli (Seelenerweiterung). Selbstverstandlich geht der 
W ille  nach Selbstausdruck und Selbstdarstellung bisweilen 
damit einher. Bis zu einem gewissen Grade gre ift auch der 
Selbstgestaltungswille in die erweiterte Seelenwelt ein (proviso- 
rische Selbstrealisation); denn Seelenerweiterung ohne parallel- 
laufenden Selbstgestaltungswillen gibt Zerfall. (Beispiel: Kino- 
gefahrl)

Man spielt also Theater, um in „der W elt des schonen 
Scheins“  zu leben:
Nr. 23 „Ich spiele gerne Theater, weil das Theaterleben eine gam andere 

W elt darstellt."
Ferner ist das Theaterspiel dem Jugendlichen ein M itte l der 

„Selbstdarstellung" :
Nr. 2 tritt „gerne auf der Biihne auf, um zu ge}allen“ ,
Nr. 32 spielt gerne Theater „wegen des Beifalls, des Ruhms“ ,
Nr. 62 weil er „immer aufiergewóhnlich scheinen mochte".

Auch dient das Theaterspielen ais Sprachrohr fu r die Innen- 
welt (Selbstausdrucksmittel):
Nr. 43 „Ich spiele gerne Theater, weil etwas Inneres mich dazu drangt

und schlieBlich sich mein Inneres hierbei offenbart.“
Beim Schauspielen treten auch aufierasthetische Motive in

Kraft, ais da sind soziologische und didaktische:
Nr. 44 spielt gerne Theater; er sieht darin „einen Dienst an der Gruppe 

und an denen, fur die wir spielen",
Nr. 61 „um der Vereinssache zu dienen“.
Nr. 35 „Ich spiele aus Liebhaberei; man kann auch dabei rich tig  deutsch 

sprechen lernen.“
Nr. 39 „Ich will durch das Spiel meinen Geist und meine Energie auf 

die Zuschauer iibertragen.“
h) Vierundvierzig Protokolle geben AufschluB aufdieFrage: 

„H ast Du selbst in einem Theaterstiick mitgespielt?“  27 Be- 
fragte antworten m it ja, 17 m it nein.

Die Frage: „Spielst Du gerne Theater? Weshalb?“  wurde 
wie fo lgt beantwortet: 15 Jugendliche auBern sich bejahend
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und einige von ihnen geben an, weshalb sie gerne Theater 
spielen:

„Ich habe Talent dazu. — Aus Vergniigen. — Ich habe Spalł 
daran. — Ich habe Freude am Spielen."

12 Jugendliche zeigen kein Interesse f i ir  das Theater- 
spielen, teilweise sogar Abneigung;  verschiedene aufiern sich 
dazu:

„Weil ich nicht gerne auf der Biihne auftrete. — Ich habe eine 
Abneigung gegen jede Komódie. — Ich mochte nicht Schau- 
spieler sein. — Mir fehlt das Talent dazu. — Ich kann mich nicht 
soweit verstellen, wie es das Theaterspiel fordert. — Ich habe 
keine Veranlagung zum. Komódianten. — Friiher spielte ich 
gerne Theater, jetzt nicht mehr. Bin ich Krauss oder Wegener? 
Wenn nicht, warum soli man iiberhaupt Theater spielen, wenn es 
nicht besser ist ais diese Leistungen ?“ (Kritische objektive Stel- 
lungnahme eines 2ojahrigen Adoleszenten, bei dem das Theater
spiel ais pubertatives Ausdrucksmittel iiberholt ist.)

i)  M it dem Schauspielen beriihrt sich das Auftreten und 
M iłw irken an Vereinsabenden und bei Vereinsveransłaltungen. 
29 Jugendliche beantworten die Frage: „Beteiligst Du Dich bei 
Vereinsabenden und Vereinsveranstaltungen und wodurch?“  
m it ja. Die Veranlassung hierzu ist meist soziologischer A rt; 
man antwortet auf das „W arum “ :

„Aus Liebe zum Vereinswesen. — Aus Geselligkeit. — Schónes dem 
zu geben, der mir Schónes gibt. — Um den Familienzusammenhang 
zu fórdern. — Pflege der Geselligkeit. — Dienst an der Gruppe. — 
Dienst an der Volksjugend. — Um zur Unterhaltung beizutragen. — 
Um werbend fiir die Jugend tatig zu sein. — Pflege des Gemein- 
schaftsgeistes. — Um auf soziale Ideen aufmerksam zu machen. — 
Um die Jugend vom Moloch zu befreien und ihr den Frieden zu 
bringen.“

k) Das Kino  spielt zwar eine grofie Rolle im  Phantasie
leben des Proletariers, jedoch konnen w ir ihm nach den Er- 
gebnissen unserer Untersuchungen, die das Verhaltnis des 
Werktatigen zur Theaterkunst iiberhaupt und zum Kino ins- 
besondere betreffen, nicht die Stellung einraumen, wie es bei 
Dehn und Kautz geschieht: „D e r jugendliche Arbeiter ist der 
eigentlich typische Kinobesucher.“  (Dehn12). — „Das Kino 
w ird nicht aus Bildungshunger, sondem aus Leidenschaft f i ir  
den Filmgenufi besucht. F iir  den Kunstfilm  zeigt der 
Proletarier wenig Geschmack.“  (Kautz13).

12) G. Dehn, GroBstadt jugend. 2. Aufl. St. 80. Berlin 1922.
1S) H. Kautz, Im Schatten der Schlote. St. 238.
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Zwar sind 56 aller Befragten Kinobesucher, jedoch geben 
von ihnen 42 ausdriięklich an, daB sie nur wenig ins Kino 
gehen. Wenn auch diese Zahl nicht viel besagt und m it 
groBter Vorsicht bei der Relativitat des Begriffes „wenig“  zu 
bewerten ist, so muB doch besonders hervorgehoben werden, 
daB jene 56 Jugendlichen keine Nur-K.inobesuch.er sind und 
man sie daher, trotzdem es sich bei ihnen um Durchschnitts- 
proletarier handelt, nicht ais typische Kinobesucher bezeichnen 
kann. Geht doch aus den Protokollen hervor, daB nur rund 
ein F iin fte l Kino allein, dagegen die restlichen vier F iinfte l 
auch andere Theaterauffuhrungen, Schauspiel und Oper be- 
suchen. N u r zehn Befragte wahlen von den ihnen zur Wahl 
gestellten Theaterauffuhrungen: Schauspiel, Oper, Operette 
oder Kino das letztere, dagegen 21 das Schauspiel und 14 die 
Oper. Jene 10 geben ais Grund fu r die Bevorzugung des 
Kinos folgendes an:
Nr. 3 geht am liebsten ins Kino, „weil es viel ausfiihrlicher ist, ais ein 

anderes Theaterstiick“ . (Stoffinteresse!)
Nr. 17 auBert sich: „Wenn bei dem Kinostiick die Leute sprechen, kann 

man etwas verstehen. Bei einer sonstigen Theaterauffiihrung kann 
man nicht viel verstehen.“

Nr. 30 zieht ein Kinostiick vor, „weil das, was im Film geboten wird, nie 
im Theater geboten werden kann“.

Nr. 31 sagt: „Diese Art (Theaterdarstellung) ist b illige r und auf der Lein- 
wand konnen Stiicke gezeigt werden, die man auf der Biihne nicht 
machen kann.“ (Das Urteil ist sozial bedingt — auBert Sensations* 
lust, daher Phantasiearmut.)

Nr. 37 wahlt von den Theaterdarstellungen das Kino, weil er Kinostiicke 
besser versteht, ais Theaterstiicke.

Nr. 49 schreibt: „Das Kino hat den Vorzug, daB es Handlungen an ver- 
schiedenen Orten besser bringen kann, ais das Biihnentheater. Be- 
sonders fiir Lehrzwecke ist der Film das geeignetste Mittel."

Nr. 51 zieht ein Kinostiick vor, „weil man da alles naturlicher zu sehen 
meint“ . (WirklichkeitsgebundenheitI)

Es macht sich vielmehr bei der alteren Proletarierjugend 
eine gewisse Geschmacksbildung in der Stellungnahme zum 
F ilm  und der Auswahl der Stiicke bemerkbar:
Nr. 21 „Ich besuche nur gute Filme, grundsatzlich keine anderen.“
Nr. 46 „Wenn ich ins Kino gehe, sehe ich nur gute Sachen, wie Siegfried, 

Mutter, Ouo vadis etc.“
Nr. 68 „Beim Film geht es mir darum, nur ausgewahlte Saehen zu sehen. 

Besonders gut gefallen mir die sozialen Filme. “
Es muB aber hervorgehoben werden, daB diese Erscheinung 

des relativen Geschmacks weniger aus eigener Uberzeugung,
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ais vielmehr aus Beeinflussung wie durch Jugendbewegung, 
Organisationswesen zu erklaren ist. Ebenso in den Fallen, wo 
Kinobesuch verneint wird, laBt die Begriindung auf Bevor- 
mundung schlieBen:
Nr. 24 „Ich besuche kein Kino, weil es schadlich ist.
Nr. 25 „Ins Kino gehe ich nicht, weil es ungesund ist.

In  den Protokollen werden haufig gute Filme, wie „D ie  
Nibelungen“ , „M u tte r“ , „Quo vadis“  angefiihrt. Femer wer
den des ofteren genannt an Kultur- und Lehrfilmen: „Das 
groBe weiBe Schweigen“ , „D ie  Wiinder der Schopfung“ , „D ie  
Wunder des Meeres“ , „D ie  Stemenwelt“ , Jugendherbergs- und 
Naturfilm e; an historischen Filmen: „D er Untergang von 
Pompeji“ , „Ben H u r“ , „D ie  franzosische Revolution“ , „Ko- 
nigin Luise“ ; an M ilita r- und Kriegsflimen: „D ie  Schillschen 
Offiziere“ , „D er W eltkrieg“ , „U  9“ , „Vo lk in Not“ , „Unsere 
Emden“ , „Kapitan Wedding“ , „R ichthofen“ , „Fridericus 
rex“ ; an sozial-politischen Filmen: „D ie  Weber“ , „D ie  Wolga- 
schiffer", „Panzerkreuzer Potemkin“ , „D er rote Sonntag“ , 
„S tre ik “ .

Man versteht, daB die jiingeren Proletarier in Erlebnishun- 
ger und Erlebnisliisternheit der Pubertat, die haufigsten Kino- 
besucher sind und auch insbesondere die niedrigste Ge- 
schmacksrichtung in der Auswahl zeigen. Flier sind eigentlich 
die Schandfilme geschatzt, ais da sind: „Das Madei auf der 
Schaukel“ , „A m  Kinde gesiindigt“ , „Das gefahrliche A lte r“ , 
„Das Heiratsnest“ , „Das Teufelsmadchen“ , „Casanova , „A l- 
raune“ , „Vam pir“ , „Hygiene der Ehe“ , „D ie  Verrufene“ , „D ie 
von der StraBe leben“ , „Schwere Jungen, leichte Madchen“ .

Hóhere asthetische Momente sind beim Filmerlebnis nicht zu 
bemerken. Es herrscht nur eine pubertatsbestimmte Auffassung, 
wie Erlebnishunger, der der Erlebnisform eine sensationelle, 
insbesondere sexuelle Fixierung geben kann, vor. Diese Auf- 
fassungsweise zeigt sich vorzugsweise bei den Jiingeren ais 
pubertatives Durchgangsstadium, dieselbe Erscheinung, die 
selbstverstandlich auch bei den Biirgerlichen in der Pubertats- 
zeit auftritt. Bei den Alteren liegt, wie schon gesagt wurde, 
eine gewisse Geschmacksbildung vor. Ais wahllosen und des
halb typischen Kinobesucher kann man daher den jugend
lichen Proletarier auf keinen Fa li bezeichnen. Diese Tatsache 
ist wohl, wie gesagt, hauptsachlich auf Konto der Jugend-
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verbande jeglicher A rt zu buchen, die ihren M itgliedem  nicht 
nur Werte nehmen, sondern f iir  das Genommene auch Ersatz 
hieten:
Nr. 24 „Ich besuche gar kein Kino, sondern die Theałerabende von den 

einzelnen Vereinen.“
Nr. 50 Vor Jahren besuchte ich ófters das Kino, jetzt hort das von selber 

auf, weil ich fast jeden Sonntag auf Fahrt bin und wochentags durch 
den Verein keine Zeit aber auch keine Lust dazu habe.“

Unsere Ergebnisse stimmen auch m it denen von Bondy 
iiberein: „N ich t nur gegen N ikotin  und Alkohol, sondern auch 
gegen das Kino  hat die Jugendbewegung den Kampf m it recht 
gutem E rfo lg  aufgenommen. E in Jungę oder ein Madei aus 
der Bewegung hat im  allgemeinen weder Zeit noch Lust ins 
Kino zu gehen. . . .  Es ist wichtig, zu verstehen, wieso die 
Jugendbewegung diese Erfolge erzielen konnte. Was groBen 
Vereinen — das g ilt ebenso bei der Alkoholbekampfung — nur 
sehi schlecht gelungen ist, das hat die Jugendbewegung ohne 
groBe Miihe erreicht. Dieser E rfo lg  scheint m ir so erklart 
werden zu kónnen, daB man den Menschen, denen man helfen 
wollte, nichts wegnahm, ohne ihnen etwas Besseres dafiir zu 
geben und auBerdem den Hebel nicht an einer einzigen Stelle 
von auBen ansetzte, sondern: daB man versuchte, den ganzen 
Menschen innerlich und auBerlich zu beeinflussen. Man nahm 
ihnen wohl das Bier, die Zigarette und das Kino, aber man 
gab ihnen so sehr viel anderes und wertvolleres dafiir, daB sie 
das Genommene nicht entbehrten, und dann: nicht Verbot, 
sondern fre iw illiger Verzicht.“  (Bondy14).

3. M u s i k e r l e b e n u n d  m u s i k a l i s c h e  
B e s c h a f t i g u n g .

a) Nach Spranger1) bekommt der biirgerliche Jugendliche 
schon in der Pubertatszeit ein gewisses hóheres Formverstand- 
nis f i ir  die Musik, das iiber die rein programmatische Auffas- 
sung der Friihzeit hinausgeht: „D er durchschnittlich begabte 
Jugendliche gewinnt erst m it den Pubertatsjahren der Musik 
einen eigentlichen seelischen Gehalt ab. Bis dahin ist sie f iir  
ihn Tonspiel.“  Grunwald2) berichtet iiber Entfaltung der 
Auffassungsgabe f iir  musikalischen Aufbau und thematische 
Abfolge in dieser Zeit: „E inen bedeutsamen Schritt nach

14) C. Bondy, a. a. O., St. 51 f.
*) E. Spranger, a. a. O., St. 65.
2) G- Grunwald, a. a. O., St. 303 f.
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vorwarts in der musikalischen Entwicklung macht der Mensch 
im  A lte r der Pubertat. Erst in dieser Zeit fangt er an, ein 
Musikstiick in vollerem Mafie asthetisch zu geniefien, erst jetzt 
lem t er es ganz, einer musikalischen Darbietung m it ungeteil- 
ter Aufmerksamkeit zu folgen, ohne dabei durch Taktschlagen, 
Mitsingen oder Mitspielen sich aufierlich mitzubetatigen. Der 
grofiere Reichtum verschiedenartiger Gefiihle, der diesem Alter 
eigentiimlich ist, befahigt es, sich in gehaltvollere Tonstiicke 
besser einzufiihlen und so den Absichten des Komponisten 
einigermafien gerecht zu werden . . . Der Jugendliche fangt 
an, mehr der inneren musikalischen Gedankenfiihrung zu fo l
gen, er schenkt zum ersten Małe der thematischen Durch- 
fuhrung, dem Aufbau und der Anderung der Motive Au f
merksamkeit. Dam it schreitet er iiber die blofi sinnliche Seite 
der Musik hinaus und dringt zum tieferen asthetischen Gehalt 
eines Stiickes vor. Sein asthetischer Genufi bleibt nicht mehr 
blofi an der in den Formen der Tonsprache gebotenen Nach- 
ałtmung der Natur haften, sondern erstreckt sich auch auf 
die innere, selbstandige Entwicklung eines musikalischen Ge- 
dankens.“  Auch T um lirz8) aufiert sich iiber das Musikinteresse 
des Jugendlichen und sein musikalisches Verstandnis, das aber 
nach seiner Beobachtung erst in der Nachpubertat, der Zeit 
des asthetischen Idealismus nachweisbar ist: „Es scheint m ir 
nun besonders bezeichnend zu sein, dafi fast von allen Jugend
lichen, auch von jenen, die sich nicht musikalisch betatigen, 
die Musik von den Kiinsten am hochsten geschatzt w ird . . . 
Die Bevorzugung der Musik erklart sich daraus, dafi diese 
Kunst ais unmittelbarer Wesensausdruck erhabensten Den- 
kens und Fiihlens aufgefafit wird, und dafi das Nachfiihlen 
musikalischer Schopfungen am leichtesten das Schwelgen in 
Gefiihlen des Schonen und Grofiartigen gestattet. Auch die 
wenig oder gamicht musikalischen Jugendlichen miihen sich 
um das Verstandnis der klassischen Musik und verachten 
gewóhnlich die leichte Unterhaltungsmusik, die f i ir  ihre hohen 
Anspruche viel zu seicht und gewóhnlich ist.“  Der Jugend
liche haftet, wie w ir aus den angefuhrten Zitaten feststellen, 
also nicht mehr an naturhaft schildernden Tonsetzungen. Nach 
den genannten Forschem t r i t t  ein gewisses hóheres Verstand- 
nis und eine eigentliche asthetische Erfassung der Musik in 
den Pubertatsjahren, bezw. in der Adoleszenz ein.

3) O. Tumlirz, a. a. O., I. Tl. St. 151 f.
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b) Auch ein kiinstlerisch gemeintes produktives musika- 
lisches Schaff en gibt es nach Spranger4) in der Reifezeit, das 
aber nur ais Ausdrucksmittel der Innenwelt dem Jugendlichen 
dient und ais Entwicklungserscheinung nach dieser Zeit wieder 
aufgegeben w ird: „Aber bei den meisten halt weder Schaffens- 
drang noch Schaffenskraft iiber die Jugendjahre hinaus stand. 
Hat man die jungę Leidenschaft in Tonen ausgehaucht, so 
hat auch das Komponieren . . . seine Entwicklungsfunktion 
e rfiillt.“

a) Wenn es rich tig  ist, dafi bei den durchschnittlich musika- 
lisch begabten Burgerlichen in der Pubertatszeit musikalisches 
V erstandnis zum tieferen Erfassen der inneren musikalischen 
Gedankenfiihrung sich erhóht, so mufi man solches nach un- 
seren Untersuchungen f i ir  die Arbeiterjugend fast vóllig  ver- 
neinen. Zwar zeigen Jugendliche unter 15 Jahren noch iiber- 
haupt keine nennenswerten Regungen f iir  Musik, aber in der 
Pubertatszeit steigert sich das Verstandnis nicht zu einem rein 
musikalischen Hóren. Immer herrscht eine rein vita l ein- 
gestellte rhythmische E infiih lung und eine dementsprechende 
Auslegung und Explikation der Stiicke vor. Infolgedessen 
werden in den allermeisten Fallen nur Darstellungs- und 
niedere Ausdruckswerte (stark rhythmitisierte — und Pro- 
grammusik) erfafit, selbst auch noch in der Nachpubertat. Es 
w ird daher in der Mehrzahl, zu 50 Prozent, Marsch-, Tanz- und 
Operettenmusik bevorzugt:
Nr. 2 „Ich hore am liebsten einen Marsch, weil er lebhaft ist",
Nr. 3 „weil er beweglicher ist",
Nr. 4 „er ist eine flotte Musik",
Nr. 6 „weil ich gerne marschiere",
Nr. 16 „er macht frohlich",
Nr. 17 „die Marsche sind lebhaft",
Nr. 46 „es steckt Rhythmus darin",
Nr. 59 „die Marsche sind immer wuchtig und schnell".
Nr. 65 „Der Marsch entspricht dem Tempo der Jugend."
Nr. 55 „Ich habe am liebsten den Marsch, weil er Feuer und Soldaten- 

haftes in sich birgt, was einem das Herz schneller schlagen laBt." 
Nr. 5 „Wenn ich einen Marsch hore, dann muB ich mitbrummen und mich 

bewegen, genau wie ein Hampelmann, der am Kordelchen gezogen 
wird. Den Grand dafiir anzugeben, ist mir nicht móglich. Dieses 
kribbelige Gefiihl liegt mir im Blute."

Nr. 28 „Der Tanz ist lebhaft."
4) E. Spranger, a. a. O., St. 78.
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Nr. 43 „Bei der Tanzmusik fiihle ich das Schwingen des Tanzes und 
mein ganzer Kórber geht manchmal mit und erlebt den Tanz.“

Nr. 52 „Die Tanzmusik ist nicht so schwer.“
Nr. 53 „Tanzmusik macht Vergnugen.“
Nr. 55 „Ich habe gerne den Tanz, weil er immer Gefiihle im Menschen 

wachiruft, die auch befriedigt sein wollen."
Spater eingegangener Bogen. 18 J. Former. „Beim Tanz ist die Musik 

anschmiegend und leicht annehmbar."
Nr. 30 „Operettenmusik ist leicht und unterhaltend."

Auch aus den iibrigen Antworten geht eine rein v ita l ein- 
gestellte E infiih lung hervor:
Nr. 39 „Ich hóre gerne Musik, weil in der Musik das ganze Leben und 

Treiben der Natur enthalten ist."
Nr. 47 „Es geht mir mit der Musik fast ebenso, wie mit der Natur. 

Sie selbst is t ja  Natur in hóchst eigener Form, da sie uns von der 
Natur selbst gegeben wurde. Und was die Natur uns gibt, ist immer 
Natur."

Nr. 67 „Bei StrauB liebe ich die fróhliche A rt seiner Musik, bei Verdi 
die leicht verstandliche.“

Spater eingegangener Bogen. 17 J., Schreinergehiilfe. „Ich liebe Bach, 
weil er die Worte erst durch Musik eindrucksvolł macht.1

Das Pompóse, Bombastische, hóchslens noch Empfindsame, 
Sensible w ird geschatzt. Aus diesen Griinden werden Wagner, 
StrauB, Liszt, Verdi, Mozart und Beethoven bevorzugt:
Nr. 34 „Ich hóre am liebsten Wagner, wegen der Gewalt seiner Melodien." 
Nr. 57 „Wagner ist mein Lieblingskomponist, wegen der gewaltigen, deut- 

schen Musik, die er geschrieben hat."
Spater eingegangener Bogen. 20 J., Anstreichergehilfe. „Mir gefallt am 

besten Wagner, weil seine Musik Wuchtiges und Heldenhaftes 
entha.lt."

Nr. 20 „Mir gefallen am besten StrauB und Schubert, weil sie zarte und 
weiche Musik haben."

Nr. 47 „Liszt’s Rhapsodien haben es mir angetan. Seine Art, das Sehn- 
siichtige und Leise plótzlich oder allmahlich in ein Agitato oder 
eon Fuco iibergehen zu lassen, ist ganz mein Fali."

Selbst ein Formkiinstler wie Bach wird nur von seiner 
mystischen, sehnsiichtigen Seite her aufgefaBt. So auBert sich 
Nr. 43 „Bach verkórpert das altdeutsche Sehnen und Leben in seinen 

Melodien. Seine Musik hat tiefen Gehalt fiir mich."
Man darf also deshalb von den angeblichen Lieblings- 

komponisten nicht auf ein tieferes, musikalisches Verstandnis 
derselben schlieBen. Auch aus folgenden nichtssagenden Be- 
urteilungen dieser Komponisten geht das Gesagte hervor:
Nr. 14 „Mir gefallt Beethoven, weil seine Musik noch im alten Stil ist." 
Nr. 22 „Beethoven ist mein Lieblingskomponist, weil seine Musik meister- 

haft ausgefiihrt ist."
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Nr. 26 gefallt StrauB, wegen der Wirkung seiner Musik.
Nr. 27 gefallt Beethoven, weil seine Musik beriihmt und bekannt ist.
Nr. 63 gefallen StrauB und Beethoven, wegen der Kunst, die ihre Musik 

enthalt.
Die Frage nach dem Konzertbesuch wurde dahin beant- 

wortet, daB 40 Werktatige Konzerte nur wenig, 8 haufig und 
20 iiberhaupt nicht besuchten. Aus dem hohen Prozentsatz 
dei Konzertbesucher (70,5 Prozent!) darf man allerdings nicht 
allgemein auf musikalisches Verstandnis schliefien. H ie rfiir  
konnen auch, und das g ilt fu r die meisten der vorliegenden 
Falle, auftere bezw. akzidentelle Momente, wie Beeinflussung, 
Vereinsriicksichten, Erlebnishunger usw. bestimmend gewesen 
sein. Auch Bondy5) ist in seinen Untersuchungen zu dieser 
skeptischen Haltung gekommen: „Es geben 12 Leute, also 
iiber ein D ritte l an, daB sie Konzerte besuchen, doch muB 
man da erst untersuchen, warum sie es tun . . . Ganz falsch 
ware es, daraus schon auf musikalisches Verstandnis oder 
Empfinden zu schlieBen.“

Im  allgemeinen wird Konzertmusik den gesanglichen Dar- 
bietungen vorgezogen. Wahrscheinlich geschieht dies, weil 
Cesang nicht genug sinnliche Klangfulle und betonten Rhyth- 
mus gibt. So w ird ais Grund, weshalb man lieber Musik- 
konzert ais gesangliche Darbietungen hort, u. a. angegeben:
Nr. 38 „Musik ist schwungvoller\ sie hebt den Geist in hóhere Regionen, 

was mir der Gesang nicht geben kann.“
Nr. 39 „In der Musik bekommt der Zuhórer (gegeniiber dem Gesang) 

das ganze Leben und Treiben der Natur zu hóren.“
Nr. 42 „Die Musik ergreift einen mehr ais Gesang."
Nr. 43 „Die Musik kann weicher, wuchtiger und immer nach allen Seiten 

mehr abgeschwacht oder verstarkt erklingen, wiihrend ich bei der 
Stimme das evtl. Gekiinstelte heraushóre."

Nr. 45 „Bei der Orchestermusik sind allerlei Effekte móglich, wiihrend 
das bei Gesangen nicht móglich ist."

Spater eingegangener Bogen. 17 J., Schreinergehilfe. „Musik erscheint 
mir gewaltiger ais Gesang.“

b) Was die musikalische Betatigung angeht, so steht das 
Sin gen an erster Stelle. Von den 68 Befragten singen 47 oft 
und gerne. Aber es w ird anscheinend nur mehr im Rahmen 
der Wander- und Jugendbewegung und Vereinsveranstaltungen 
betrieben, was auch daraus hervorgeht, daB meist politische 
Kampflieder, Marsch-, Wander- und Landknechtslieder ge- 
sungen werden.

5) C. Bondy, a. a. O., St. 78.
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Entsprechend.es g ilt iiber das Spielen der Musikinstrumente. 
Irgendein Instrument spielen 37 der befragten Werktatigen. 
DaB dies aber nicht aus rein musikalischem Interesse ge- 
schieht, sondem aus den oben angefuhrten Griinden, kann 
auch aus der Reihenfolge der am meisten gespielten Instru- 
mente gefolgert werden. An erster Stelle stehen Musikinstru
mente, wie Gitarre, Mandolinę, Laute, dann Geige, Flóte, 
Piston, also solche, die auf Wanderungen, bezw. Vereins- 
abenden eine Rolle spielen. W ir  stimmen deshalb auch durch
aus Bondy6) zu, wenn er sagt: „DaB so viele Jugendliche 
Musikinstrumente spielen, liegt nicht daran, daB sie beson
ders musikalisch sind, sondem das ist eine Mode, ebenso wie 
eine Zeitlang jeder Wandervogel glaubte, G itarre spielen 
zu miissen.“

A u ffa llig  ist, daB nur zwei der Befragten Klavier spielen. 
W ir  kónnen auch hier den Griinden Bondys 7) beipflichten, die 
er iiber das geringe Vorkommen des Klavierspiels bei der 
proletarischen Jugend angibt: „DaB keine gute Musik ge- 
macht wird, laBt sich durchaus leicht aus den wirtschaft- 
lichen Verhaltnissen erklaren. Das Proletariat hat nicht das 
Geld, um seinen Kindem  Musikunterricht geben zu lassen . . . 
und es hat auch nicht den Ehrgeiz, es zu tun. Es ist gerade 
typisch kleinbiirgerlich, die Kinder Klavierspielen zu lehren, 
ohne Riicksicht darauf, ob sie musikalisch sind oder nicht, es 
ist daher bezeichnend, daB unter den Beantwortern keiner 
Klavier spielt.“

Wahrend bei Bondy die Frage, ob der Jugendliche selbst 
komponiere, in keinem Falle bejahend beantwortet worden 
ist, liegen bei unseren Untersuchungen vier positive Falle vor: 
Nr. 33 hat eine Melodie zu dem Gedicht „Segen der Arbeit" (von 

Schirp) geschrieben: „Musik nach der Phantasie."
Nr. 39 „Ich habe zwei Lieder komponiert und in unserem Verein in An- 

wendung gebracht."
Nr. 47 hat auf der Mandolinę eine Melodie gemacht zu dem Gedicht 

„Wanderlied" (von Cahn): „Die Melodie ist sehnsiichtig und 
traurig, aber doch voller Klang."

Nr. 58 „Fruher. Alles Quatschl Bin ich Beethoven usw. ? Ich hore lieber 
Vollendetes, ais daB ich Unsinn mache."

DaB das Komponieren jedoch mehr ist, ais was Spranger 
schildert, Entwicklungserscheinung und pubertatives Aus-

6) C. Bondy, a. a. O., St. 78.
7) C. Bondy, a. a. O., St. 78.
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drucksmittel, kann man wohl kaum annehmen, besonders wo 
N r. 58 m it iiberlegender Pose sagt: „Fruher. Alles Quatsch! 
Ich hore lieber Vollendetes, ais daB ich Unsinn mache“  
und das Lied von Nr. 47 „sehnsiichtig, traurig und voller 
Klang ist.“

c) Es wurde auch die Frage gestellt: „W as haltst Du von 
Grammophon und Radio?11 Die Frage wurde von der Ar- 
beiterjugend nicht, wie man wohl hatte annehmen konnen, 
von vomherein im  Sinne einer lcritiklosen Bejahung, ais leicht 
zuganglicher Volksmusik beantwortet, sondem diese Musik, 
besonders das Radio, wurde teilweise einer scharfen K r it ik  
unterworfen. Radio zieht man allgemein wegen seiner grófieren 
Variationsmóglichkeit vor:
Nr. 3 „Im Radio kann man jeden Tag was Neues horen, beim Gram

mophon nur die Platten, die man hat.“
Nr. 11 „Radio hore ich lieber ais Grammophon, weil im Radio immer 

etwas anderes vorgetragen wird."
Nr. 16 „Ich habe lieber Radio ais Grammophon, denn im Radio hore 

ich immer etwas Neues, wahrend im Grammophon immer dasselbe 
gespielt wird."

Nr. 17 „Im Radio hórt man immer etwas anderes."
Nr. 19 „Ich ziehe Radio dem Grammophon vor, weil im Radio immer 

Abwechselung ist."
Nr. 22 „Ich ziehe Radio vor, weil man im Radio im gewissen Sinne Ab

wechselung findet."
Nr. 23 „Im Grammophon hort man immer dieselben Lieder und Musik-

stiicke. Radio dagegen bringt jeden Tag etwas Neues, woran man
sich ergótzen kann."

Nr. 28 „Radio steht iiber Grammophon. Im Radio ist mehr Abwechselung.
Im Grammophon ist alles eintonig."

Nr. 46 „Radio ist abwechselnder."
Nr. 56 „Das Grammophon ist gut und wohl, wenn man viele Platten

besitzt. Ich ziehe jetzt Riadio aber vor, weil es mir tagtaglich
etwas anderes bietet."

Nr. 66 „Von Grammophon halte ich nicht viel, aber fiir Radio gebe ich 
viel, weil es immer Anderungen bietet."

Nur einige bedienen sich lieber des Grammophons, weil 
es die Darstellungen auf lange Zeit hinaus beliebig wieder- 
holbar macht:
Nr. 37 „Ein gutes Grammophon ist mir lieber, weil ich ein beliebiges 

Stiick dann mehrmals horen kann."
Nr. 49 „Einen Vorzug hat das Grammophon und das ist der, daB man 

eine Sache beliebig oft horen kann."
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Geschatzt w ird das Radio vornehmlich wegen seiner bilden- 
den Eigenschaft und weil es fur den Proletarier Ersatz fur 
teure Konzerte ist:
Nr. 21 „Radio wirkt bildend auf die Menschen. “
Nr. 42 „Der Rundfunk tragt durch Vortrage usw. sehr viel zur kulturellen 

Bildung bei.“
Nr. 49 „Radio ist an sich nicht teuer. Man ist in der Lage, Vortrage, 

Opern, Darbietungen belehrender und unterhaltender Art zu hóren, 
ohne die oft sehr hohen Eintrittspreise zu den betreffenden Ver- 
anstaltungen zahlen zu miissen. Besonders auf dem Gebiete der 
Wissenschaft und Volksbelehrung hat Radio einen groBen Wirkungs- 
kreis vor sich.“

Nr. 58 „Radio vermittelt sonst schwer zu erlangende Geniisse."
Nr. 60 „Durch Radio ist den Minderbemittelten Gelegenheit geboten, 

Konzert und andere Darbietungen mit verhaltnismaBig geringen 
Kosten zu horen. Auch gehort der Rundfunk immerhin zu einem 
guten Stiick Volksbildung.“

Nr. 30 „Radio fesselt den Menschen ans Haus und bildet ihn mehr ais 
manche Schule.“

Nr 39 „Es soli dem Prolet eine Aufgabe sein, sich mit Musik zu be- 
schaftigen. Das kann er tun, wenn er mit der modernen Zeit mitgeht 
und sich ein Radio kauft. Er kann es sich nicht erlaiuben, sich 
groliartig eine Operette oder Oper mit eigenen Augen anzusehen."

Viele lieben das Radio nur ais Uhterhaltungsmittel, was 
schon vielfach eine mehr negative Bewertung des Radio ein- 
schlieBt:
Nr. 35 „Radio ist zur Unterhaltung ganz nett.“
Nr. 40 „Ich habe mir Radio selbst angelegt, weil es mir zur Unterhaltung 

des Abends dienen soll.“
Nr. 45 „Wenn man Radio mit MaB und Ziel anwendet, so findet man 

auch hier eine angenehme Unterhaltung."
Nr. 46 „Radio ist abwechselnd und unterhaltend."

Nr. 60 hebt die vólkerverbindende K ra ft des Radio hervor: 
Radio ist auf dem dringenden Wege der Volkerverbindung, das bis 
jetzt am weitgehendste Objekt. Dieses beweist der zurzeitige Pro- 
grammaustausch verschiedener europaischer Stationen."

Abgelehnt w ird das Radio, weil es technisch noch nicht 
vollkomtnen und die Musik zu unrein ist:
Nr. 34 Das Radio ist technisch noch nicht auf der Hóhe. Deshalb ist 

seine Musik nicht so schon wie Instrumentalmusik. “
Nr 43 „Radio habe ich in einem Falle nur gut und deutlich gehort und 

zwar mit Kopfhórer. Lautsprecher haben sehr undeutliche Musik und 
demnach verwerfe ich diese."

Nr. 58 „Radio ist auBerst wertvoll, aber technisch noch nicht vollkommen.“
Andere betonen hingegen die technische Oberlegenheit des 

Radio gegeniiber dem Grammophon:
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Nr. 21 „Radio ist im Vergleich zum Grammophon ein Fortschritt der 
Technik."

Nr. 47 „Ich bewundere die Technik des Radio. Da ist die Musik doch 
anders (ais beim Grammophon), ohne Nadelkratzen und Uhrwerk- 
gerausche. Es ist etwas, was ohne Zweifel von Weltbedeutung ist."

Nr. 27 stellt beim Radio die unangenehme Eigenschaft 
fest, daB es vom „Schla j abhdlt und Steuern bringt“ .

Nr. 44 bezeichnet das Radio ais ein ebensolches Verdurn- 
mungsmitłel wie die Presse. Beide setzen durch blinde Ver- 
mengung von Gutem und Schlechtem die K ritik fah igke it herab: 

„Radio ist zur Volkssache geworden, ist manchmal ganz giinstig 
fiir gewisse Kreise. Im allgemeinen ist es aber wie die Presse ein 
Verdummungsmittel, d. h. man nimmt das Gute und Schlechte, wie 
es gerade kommt."

F iir  Nr. 62 ist das Radio eine Brutstatte biirgerlicher Pro- 
vokation:

„Das Radio steht im Zeichen der biirgerlichen Klasse. Ich finde 
es ekelhaft, wenn schon Vortrage vorkommen mit dem Titel: Die 
Seele des Arbeiters. Die biirgerliche Klasse spricht aus dem 
Vortragenden geradeso, ais wenn man eine Kaninchenzucht beurteilt. 
Die Herren sollen sich hiiten!

4. D e r  T a n z  u n d  s e i n e  A u f f a s s u n g .
In  der jugendkundlichen Literatur w ird auch der Tanz zu 

den jugendlichen „Kunstschbpfungen“  gerechnet.
a) Besonders nach Sprangersł ) Aufzeichnungen gewinnt 

man den Eindruck, daB zwei Haupterlebnisformen des Tanzes 
yorkommen: „A is sogenanntes Vergniigen spielt er (der Tanz) 
natiirlich bei der normalen Jugend eine groBe Rolle. Und viele 
Momente vereinigen sich, ihn dazu zu machen: Frohe Gesellig- 
keit, F lirt, E rotik, ein biBchen sinnlicher Reiz, der erste 
GenuB, in einem Kreise von Gleichaltrigen gesellschaftlich 
eine Rolle zu spielen usw. . . . Aber es kann auch Tle je r es 
darinliegen, obwohl der eigentliche Sinn des Tanzes unter dem 
vielen Drum und Dran kaum noch zum BewuBtsein kommt. 
Dieser Sinn besteht darin, den eigenen durchseelten Korper 
zum Trager des Ausdruckes von seelischem Rhythmus zu 
machen. Das heranwachsende Madchen legt die ganze Grazie 
seiner Seele und die ganze Innigkeit seines Gefiihls in diese 
AuBerungsform, die man in friiheren Zeiten m it Recht ais 
Gottesdienst empfand. Der mannliche Jugendliche ist von 
Natur weniger leicht imstande, seine ganze Seele in  rhyth-

U E. Spranger, a. a. O., St. 77 f.
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mische Korperbewegung zu ergieBen. Aber daB ein tiefer 
Ernst und eine heilige Selbstvergessenheit bei beiden Ge- 
schlechtem durch den Tanz bewirkt wird, das liest man auf 
den Gesichtern selbst ganz einfacher Paare.“  Es herrschen 
demnach einmal akzessorische aufierliche Motive, wie Gesellig
keit, leichter F lirt, Unterhaltung vor, ein andermal ist mehr 
ekstatischer Selbstausdruckstrieb leitend: Emste Selbstverges- 
senheit, ganze Hingabe an die unreflektierte Kundgabe see- 
lisch - korperlichen Rhythmus sind die Dominanten. Ahnlich 
auBert sich Grunwald2), wenn er sagt: „D er Tanz oder 
Reigen . . .  ist die erste und darum prim itivste kiinstlerische 
Betatigung des einzelnen Menschen wie der Menschheit iiber- 
haupt. Ton und W ort, Bewegung und M im ik, Vorstellung 
und Gefuhl, Innenleben und auBere Handlung verschlingen 
sich hier aufs innigste miteinander.“  G runwald3) spricht auch 
vom Tanz ais „Ausdrucksmittel der rhythmischen Elemente 
der Musik“ , was naturgemaB auf denselben seelischen Bahnen 
des Selbstausdruckes geschieht.

Eine Tendenz zur zweiten Tanzerlebnisform, zum Selbst- 
ausdruck und seiner Gestaltung, hat man wohl auch in  der 
Wiederbelebung alter Volkstanze durch die Jugendbewegung 
zu sehen. So schreibt Forster 4): „Was die Belebung alter 
Volkstanze und Reigen betrifft, so ist die Gegenwirkung, die 
dadurch gegen die moderne Tanzverrohung ausgeiibt wird, 
gar nicht hoch genug einzuschatzen. Wie die besten und 
geistigsten Vertreter der Jugendbewegung den Tanz auffassen 
und was sie von den Volkstanzen zu gewinnen hoffen, das 
sagt folgende Betrachtung der „GroBdeutschen Jugend" (N r. 5, 
Februar 1912, Paderborn): Was w ir heute auf dem Tanz- 
boden tanzen, ist meist schlimmstes Heidentum, denn unsere 
Seele ist eine Heidin geworden. Solche Tanze driicken den 
ganzen Wahnsinn unserer Seele richtig  aus. Unser Tanz ist
unsere Seele, mechanisch, fremd geformt, nicht aus der Tiefe
gewachsen, ohne ein Zeichen gottentstammter Natur! So ist 
unsere Seele, so ist unser Tanz! W ir  schimpfen iiber den 
Tanz, nein, da liegt das Obel nicht, w ir kónnen nicht anders; 
denn unsere Seele ist so. Wenn sie anders ware, ware auch

2) G. Grunwald, a. a. O., St. 293.
3) G. Grunwald, a. a. O., St. 60.
4) Fr. W. Forster, Jugendseele, Jugendbewegung, Jugendziel. Ziirich 

1923. St. 48 f.
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unser Tanz anders. Konnten w ir den Menschen das Ideał 
des Tanzes zeigen, dann wiirden w ir auch die heutige Tanz- 
raserei iiberwinden, Was eine Verherrlichung Gottes sein 
kónnte, das ist zur Raserei geworden und wie ein Fluch iiber 
uns gekommen! . . . Bilden w ir unsere Seele, dann wird auch 
unser Tanz neue, wiirdige Formen annehmen, die vo!l Rein- 
heit und Leben sind; denn die Seele ist Formgeberin des
I.eibes in Gestalt und Bewegung!"

b) E in  Tanz ais bewufites, formwilliges asth.etisch.es Spiel 
scheint nicht vorhanden.

a) Die niedere Erlebnisform des Tanzes, die aus abzesso- 
rischen, aufierlichen Motiven bedingte, kommt selbstverstand- 
lich bei der proletarischen Jugend sehr haufig vor. Man tanzt 
aus vitalem Betatigungstrieb:
Nr. 19 und 29 bereitet beim Tanzen „das Springen" Vergniigen.
Nr. 42 „Wahrend des Tanzes fiihle ich mich froh und frei und denke 

nicht an die Sorgen des AUtags. “
Nr. 43 „GenuB kann ich das Tanzen nicht nennen. Ich tanze namlich 

nicht wegen eines Madels, vielmehr bricht mein ganzer Frohsinn 
beim Tanzen aus.“

Nr. 58 spricht von der „Ausspannung und- Bewegungstriebbefriedigung" 
beim Tanzen.

Nr. 65 tanzt auch um „auszuspannen und gelenkig zu bleiben".
Femer wird getanzt, um sich zuzerstreuen und zu amiisieren:

Nr. 18 sagt vom Tanz: „Ich kann mich beim Tanzen amiisieren.“
Nr. 22 faBt das Tanzen ais eine „Zeit der Zerstreuung" auf.
Nr. 46 sagt: „Tanz ist fur mich ein Teil Unterhaltung."
Nr. 67 schreibt: „Wenn ich tanze, tanze ich zur Unterhaltung."

Auch aus rein gesellschaftlich-geselligen Griinden besucht 
man den Tanzboden:
Nr. 37 „Ich tanze selten, nur hoflichkeitshalber."
Nr. 52 „Ich tanze, damit ich mich mit meiner Dame unterhalten kann." 
Nr. 59 „Tanzen tue ich nicht viel. Wenn ich tanze, tue ich es meinem 

Madchen zuliebe."
Nr. 62 „Ich tanze lediglich aus gesellschaftlichen Griinden, was aber 

selten vorkommt. Einen Kursus besuchte ich mit 16 Jahren, doch 
schreckte mich das Hohle, Oberflachliche der hier Zusammen- 
gekommenen vor weiterem Besuch des Tanzbodens zuriick."

Nr. 63 „Ich tanze nur gesellschaftshalber. “
Nr. 66 „Einen GenuB finde ich nicht beim Tanzen. Ich tanze nur dann 

und wann bei Veranstaltungen vom Verein.“
Nr. 67 „Wenn ich tanze, tanze ich gesellschaftshalber."

Die zweite Erlebnisform des Tanzes, die des ekstatischen 
Selbstausdrucks, ist bei der Proletarierjugend aujlerst selten.
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Śelbst m den Fallen 44 und 50 kann man noch iiber das 
tiefere Erleben im Zweifel sein:
Nr. 44 „Tanz ist fiir mich ein Ausdruck des Seelenrhythmus."
Nr. 50 „Wenn (beim Tanzen) die Musik spielte und ich ein Madei im 

Arme hatte, uberkam mich ein wonniges Gefiihl von SiiBe, so daB 
ich den ganzen Abend tanzte.“

Das seltene Vorkommen dieser Erlebnisform hangt wohl 
m it dem Mangel an erotischer Erlebnisfahigkeit bei den 
Proletariern, die schon im Abschnitt iiber „Wachtraumleben“  
geschildert wurde, zusammen. Naclidriicklich sei auf diese 
Parallele hingewiesen.

b) Bei dtesen Sachverhalten ist es nicht verwunderlich, 
dafi der jugendliche Proletarier den Tanz in haufigen Fallen 
ais eine grobsinnlich-sexuelle Angelegenheit auffafit, eine 
Tanzauffassung, die bei den Biirgerlichen fast gar nicht vor- 
kommt. E inmal stellt er sich positiv zu diesen Erlebnissen: 
Nr. 38 „Ich finde nur GenuB am Tanzen, wenn es mit einem hiibschen, 

liebreizenden Madchen ist."
Nr. 61 „Meist wirkt der Tanz auf mich aufregend und begehrend."

Meist jedoch wird aus dieser sinnlichen Auffassung heraus 
der Tanz, namentlich der moderne, schlechthin verworfen. Der 
Volkstanz dagegen w ird ais Gegenbild des Reinen, Natiir- 
lichen lobend hervorgehoben:
Nr. 39 „. . . Und des Sonntags soli man im Walde und in der schónen 

Natur seine Gedanken zerstreuen, nicht aber sich auf dem Tani- 
boden herumtreiben, wo der Reiz des Geschlechtes bis aufs hóchste 
steigen kann, und so der Jugendliche ins Elend geraten kann."

Nr. 48 „Ich war einigemale in Tanzlokalen, aber die modernen Tanze 
ekeln mich an.“

Nr. 49 „M. E. nach kann ein bisher unverdorbenes Menschenkind gerade 
durch den modernen Tanz Schaden an der Seele leiden, wodurch es 
zeitlebens moralisch und evtl. auch kórperlich vernichtet wird. Zudem 
liegt doch in den modernen Tanzen iiberhaupt kein Ausdruck der 
Volksseele, hochstens der, daB man sieht, wie der so oft prophezeite 
Untergang des Abendlandes Tatsache wird. Durch das enge An- 
schmiegen der Korper beim modernen Tanz werden beim jungen 
Mannę Triebe wach, durch dereń Folgen doch gerade heute so viel 
Elend und Not im Volke entsteht. Der Tanz, und besonders der 
moderne, ist, wie ein Psychologe richtig sagt, der gro fi te K.uppler. 
Dieser Meinung schlieBe auch ich mich voll und ganz an.“

Spater eingegangener Bogen. 18 J., Schreinergehilfe in der Fabrik. „Ich 
habe nie getanzt und stehe durch das Beispiel vieler ehemaliger 
Schulkameraden dem Gesellschaftstanz und seinen Auswirkungen 
ablehnend gegenuber."
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Nr. 39 „Ich finde GenuB und Vergniigen am Volkstanz und Reigen, 
weil er der gesundeste Tanz und Ausdruck des jugendlichen Kór- 
pers ist.“

Nr. 47 „Die Volkstanze finden meinen Beifall. Versuche ich z. B. einen 
modernen Tanz mitzutanzen, so komme ich damit nicht zurecht, aber 
einen Volkstanz kann ich, weil er natiirlich  ist, gleich mittanzen, auch 
wenn ich erst ein- oder zweimal zugesehen habe.“

Nr. 49 „In diesen beiden Tanzarten (Volkstanz und Reigen) liegt etwas 
Reines, Kraftvolles, Natiirliches. Wie das Volk denkt und liebt 
kommt hier sehr zum Vorschein. M. E. nach miiBten gerade dies* 
beiden Tanzarten mehr gepflegt werden, ais bisher, schon um einen 
wirksamen Gegenpol zum modernen Tanz mit seinen Lastern zu 
haben."

Bei dieser negativen Beurteilung des Tanzes mu/i man 
allerdings sehr vermuten, dafi viele Meinungen der Jugend
lichen nicht selbstandig, sondem durch Konvention und Er- 
zithung aufgedrangt worden sind. Folgende AuBerungen be- 
starken diese Vermutung:
Nr. 24 „Ich tanze speziell (gemeint ist wohl ,prinzipielT) nicht."
Nr. 25 „Das Tanzen ist an und fiir sich nicht schlimm, aber was drum 

und dran hangt hat schon manchem Madei und Jungen di# Un- 
schuld geraubt."

Nr. 34 „Ich tanze iiberhaupt nicht."
Nr. 45 „Ich tanze nicht und beabsichtige nicht, es zu lernen."
Spater eingegangener Bogen. 20 J., Anstreichergehilfe: „Ich lehne bewuflt 

den Tanz ab."
Es ist bei dem geringen Vorhandensein der zweiten Er- 

lebnisform des Tanzes immerhin zu bezweifeln, ob der Jugend
liche aus sich her aus der grob-sinnlichen Form des Tanzes 
so sehr abhold ist und den Volkstanz w irk lich ais etwas 
Anderwertiges, Ideales im  Gegensatz zum modernen Tanz 
empfindet. Treffend sitmmt nachfolgendes Z ita t m it unserer 
skeptischen Haltung uberein:
Spater eingegangener Bogen. 18 J., Schreinergehilfe in der Fabrik. „Auch 

den heutigen Volkstanz lehne ich nach meiner Weltanschauung ab, 
weil er meistens nur einen Ersatz fiir ersteren (Gesellschaftstanz) 
darstellt."

Recht hat wohl auch Bondy5), wenn er sagt: „Es ist nun 
die Frage, wo der Volkstanz der proletarischen Jugend ein- 
zureihen ist. Meiner Meinung nach darf er nicht zu hoch 
eingeschatzt werden. F iir  die p. J. bedeutet der Volkstanz, 
wenn auch nicht bewuBt, Ersatz f i ir  den verpónten Gesell
schaftstanz. “

5) C. Bondy, a. a. O., St. 76.
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c) Es braucht wohl nicht gesagt zu werden, dafi die noch 
hóhere Form des Tanzes, die der bewufit asthetischen Be- 
wegungsformung, bei den Werkt&tigen ganz und gar nicht 
vorkommt. Wenn auch Bondy6) von wenigen spricht, „die 
w irk lich Freude an schonen Bewegungen haben und die von 
Natur aus die Grazie besitzen, die der Tanz verlangt“ , so 
fanden w ir bei unseren Untersuchungen keinen Fali, der auf 
ein solches Tanzen schlieBen lieB.

5. D ie  b i l d e n d e  K u n s t  u n d  i h r  E r l e b n i s .
Von allen Kiinsten steht die biirgerliche Jugend der Malerei, 

Flastik und Baukunst am femsten, sowohl im asthetischen 
Erfassen, ais auch im selbsttatigen Darstellen: „Das Interesse 
fu r diese (bildende Kunst) steigt, aber nur langsam. Das 
Gesetz, daB von den drei Hauptformen der Kunst die zweck- 
freie Augenkunst erst zuletzt ihre asthetische W irkung ent- 
faltet, bewahrt sich auch in der Individualentwicklung des 
Jugendlichen." (W. S tern1). Uber das selbsttatige Darstellen 
auf dem Gebiete der bildenden Kiinste auBert Spranger2): 
„E r  (der Jugendliche) halt sich an solche Ausdrucksformen, 
die das Studium einer Technik scheinbar gar nicht oder doch 
viel weniger (ais andere Kiinste) erfordern. Sein Ausdrucks- 
trieb fo lg i dem Prinzip des geringsten Widerstandes von 
seiten des Materials und der asthetischen Gegenstandsord- 
nung."

Die Erklarung f iir  die geringe Aufnahmefahigkeit bei b il
denden Kiinsten ergibt sich aus folgender Oberlegung: E in 
jedes kiinstlerisches oder kiinstlerisch gemeintes Schaffen ist 
Gestalten an einem Materiał. Und auch das rezeptive Erfas
sen eines Kunstwerks setzt zum mindesten ein konatives M it- 
erleben der Materialbewaltigung, die im  Kiinstler vorherging, 
ais grundlegenden A kt voraus. Unter Materialbewaltigung 
versteht man, daB der Kiinstler in  seiner In tu ition sich auch 
von den materiellen Eigenschaften seines Kunstwerks mit- 
bestimmen lassen muB; (Freundschaft in Holz, ist nicht 
Freundschaft in Stein, oder m it anderen Worten gesagt: es ist 
etwas anderes, einem Holz- oder Steinklotz Geist einzuhau- 
chen), und, daB das rein handwerksmaBige Umgehen m it

6) C. Bondy, a. a. O., St. 77.
U W. Stern, a. a. O., St. 105.
2) E. Spranger, a. a. O., St. 67.



dem Materiał gekannt ist, zum Beispiel bei Holz das Ver- 
hiiten des SpleiBens, bei Stein das Verhiiten des Brechens. 
Doch ist das letztere nicht von so groBer W ichtigkeit 
f i ir  das Kunsterfassen wie das erstere und kann auch 
eventuell fehlen. Mangelt nun dieser elementare M itvoll- 
zug m it der technischen Leistung des Kiinstlers, nament- 
lich m it der geistigen Technik, so kann das Kunstwerk in 
seinem wesensmaBigen Aktaufbau auch nicht voll erfaBt wer- 
den. W er gar kein Verstandnis f i ir  die Technik (sowohl 
geistige ais auch handwerksmaBige) eines Kunstwerks hat, 
versteht auch das Ganze nicht. E r versteht nicht, wie die 
Inhalte, die auf die Gegebenheiten des Materials sich griin- 
den, durch die dem Kiinstler eigenartige Intu ition zu einem 
formalgeeinten Stufenreich, zu einer abgeschlossenen Ganz- 
heit gemacht werden. (Einheit von Inhalt und Form !) So 
liegt der Fali, wenn der Jugendliche Werken der bildenden 
Kunst gegeniibersteht, weil die Materialerfahrung f i ir  ihn zu 
gering ist. Hochstens ist der Inhalts- und Darstellungswert 
(Freude an der guten Reproduktion der W irk lichke it) zu 
erleben. Da aber gerade die bildenden Kiinste, besonders die 
Plastik und Baukunst, quantitativ wenig Darstellungsinhalt 
und daher viel Materialgebundenheit im Vergleich zur Musik 
und Dichtkunst besitzen, erklart es sich, daB sie der Erfas- 
sung des Jugendlichen wenig Spielraum geben. Die bildende 
Kunst kann viel zu wenig Zwecke und Tendenzen tragen, um 
bei dem Jugendlichen auch nur wegen der Ausdrucks- und 
Darstellungsgehalte beliebt zu sein.

a) DaB das selbsttatige Darstellen in bildender Kunst bei 
derr Jugendlichen zu kurz kommt, erklart sich selbstverstand- 
lich aus obigem, namlich der Unfahigkeit zur Materialbewal- 
tigung.

b) Es bleibt nach den Ergebnissen der bisherigen Literatur 
f i ir  den biirgerlichen Jugendlichen an anziehenden Momenten 
in der bildenden Kunst nur der sinnliche und sinnfallige 
Eindruck der anschaulichen Gegenstandsanordnung iib rig : 
„U nd doch w irk t auch sie (die bildende Kunst) auf den, 
Jugendlichen starker durch den rein sinnlichen Reiz, ais es 
spater noch moglich ist.“  (Spranger3).

Selbst beim Adoleszenten kann man hochstens von empfind- 
samer E infiih lung und Verstandnis elementarer Formen spre-

s) E. Spranger, a. a. O., St. 66.
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chen, wahrend die hochste Stufe des Verstandnisses f i ir  die 
bildende Kunst, des Gehaltes an Geist und Form, dem kunst- 
verstandigen Erwachsenen vorbehalten bleibt.

Die Gesichtspunkte f i ir  die Stellung der biirgerlichen Ju
gend zur bildenden Kunst iiberhaupt lassen sich auf die Ar- 
beiterjugend iibertragen. Es wiegt sogar die Materialfremd- 
heit bei den Werktatigen noch schwerer, ais bei den Biirger- 
lichen, eben weil bei den ersteren die Bekanntschaft m it der 
Technik, sowohl der kiinstlerischen ais auch der rein hand- 
werksmafiigen, weniger móglich ist.

a) Was die sinnliche Einstellung angeht, so kónnen w ir 
sie bei der Arbeiterjugend im  weitesten Mafie konstatieren. 
Man schatzt Verzierungen, ornamentale Verschlingungen und 
Verastelungen, man geht auf sinnliche Farbenwirkungen aus, 
man achtet zufallige Anordnungen und unterstiitzendes Bei- 
werk f i ir  wesentlich:
Nr. i schatzt an einem Kriegerdenkmal die „Behauungen" und an einer 

Kirche die „Kuppel".
Nr. 5 gefallt am Kolner Dom „die erstaunlich groBe Feinheit und Zier- 

lichkeit".
Nr. 6 spricht von den „schónen Statuen" am Kolner Rathaus.
Nr. n gefallen die „Giebel und Turmchen" am Rathaus.
Nr. 12 erfreuen „die kunstvollen Tiirme" am Kolner Dom,
Nr. 13 und 15 „die vielen Tiirme“ des Doms.
Nr. 16 hat Gefallen an „der griinen Kuppel" des NeuBer Miinsters.
Nr. 17 bewundert „den Anstrich" eines Gebaudes.
Nr. 18 und Nr. 32 schatzen „die schónen Verzierungen und Figuren" 

am Kolner Dom.
Nr. 35 bewundert wiederum „die Turmchen und Figuren" am Kolner 

Rathaus.
Nr. 42 hat Gefallen an „den hohen Saulen" am Eingang des Eisenbahn- 

Direktionsgebaudes. Vom Kyffhauser-Denkmal schreibt er: „Das 
Denkmal direkt gefallt mir nicht, sondem die grofiartigen Treppen, 
die von allen Seiten zum Denkmal fiihren."

Nr. 44 hebt „den schweren Sockel mit seinen Bogen und Treppen" am 
Kyffhauser-Denkmal lobend hervor.

Nr. 49 schreibt: „Am Kolner Rathaus, Aachener Rathaus und Kolner 
Dom gefallen mir am besten die reichen Verzierungen. Es ist iiber- 
haupt an den alten Bauwerken mehr Leben (rein auBerliches), ais 
an den niichtem und kalt gehaltenen der modernen Zeit."

Nr. 55 bewundert am Kolner Dom „die reichen Verzierungen von auBen 
und die Ausschmiickung im Innem".

Nr. 56 schatzt am Opernhaus „die Fassade" und am Reichsbankgebaude 
„das rote Steinmauerwerk".
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b) Auf einer etwas hoheren Stufe werden schon weniger 
sinnlich gebundene Werte erfafit. Das sind Gemiiłswerłe wie 
Machtigkeit, Pomp, Gewaltigkeit, Schlichtheit, Erhabenheit, 
Romantik, iiberhaupt Stimmungscharaktere, seelische Zustand- 
lichkeiten, in die man sich vital einfiih.lt. So gefallen:
Nr. 28 „die machtige Grófie und Hóhe“  des Kólner Doms,
Nr. 32 „die Macht des Kólner Doms“ ,
Nr. 33 „das Malerische und Stimmungsvolle“  an den Hausern am Alter-

Markt,
Nr. 36 „die hohe Bauart“  am Hochhaus,
Nr. 40 „die gewalłigen Abmessungen“  am Niederwald-Denkmal,
Nr. 43 hat Gefallen an den Bildern des Malers Schiestl. Er bewundert 

„das Hartę und Gedrungene und doch wieder weiche, Andachtige 
und Sehnsuchtsvolle in den meist sehr sinnreichen Bildern".

Nr. 49 schreibt: „Am Hirtenknaben von Lenbach gefallt mir das trau- 
mende, luftschlósserbauende Geprage, am Niederwald- und Vólker- 
schlachtdenkmal das Wuchłige und Massive, welches an beiden Bau- 
werken zutage tritt.4 

Nr. 54 auBert sich: „An dem Bócklinschen Gemalde „Die Toteninsel" 
gefallt mir das Einsame und S tille , am Niederwalddenkmal das 
Kolossale, Grofie und Massive.“

Nr. 57 gefallt „die Romantik“  an den Burgen.
Nr. 61 schatzt am Kólner Dom „das Grofie und Erhabene“ . .

c) Die Falle von mehr obfektivierender Erfassung seelischer 
Zustandlichkeiten leiten zu einer neuen Form des Kunstver- 
standnisses iiber: Man fiih lt sich nicht nur in Stimmungen ein, 
sondem man ist auf objektivierte symbolische Bedeutungs- 
gehalte ais solche gerichtet. Bedeutungswerte werden erfafit, 
nicht nur vitale Werte, das Lebensgefiihl angehend. Man 
schatzt den symbolischen Ausdruck von Verbriiderung, Frie- 
den, von Zartlichkeit, Arbeit, feudalistischem und kommunisti- 
schem Geiste. Es gefallt:
Nr. 21 „die ritterliche Darstellung“  der Herrscher und Staatsmanner, 

welche in ihren Denkmalern zum Ausdruck kommt;
Nr. 39 „das Denkmal der Verbriiderung, welches zwei sich fremde Men

schen Jarstellt, die sich durch Handedruck in Freundschaft binden. 
Es stellt auch den Menschen den Frieden nach beendetem Kampfe 
vor.

Nr. 61 gefallt „der Krieger mit seinem Kinde (von Richter), worin die 
Zartlichkeit und Liebe des starken Mannes gegeniiber seinem Kinde
zum Ausdruck kommt.44  ■'

Nr. 68 gefallt das Gemalde „Trium ph der Arbeit“ .
Nr. 62 schreibt: „Mir gefallt am besten das Lenin-Mausoleum. Es gef.ilit 

mir deshalb so gut, weil der gróflte Mann des Jahrhunderts dort 
ruht im sicheren Schutz der proletarischen Arbeiterbataillone."
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d) Es braucht nicht gesagt zu werden, daB alle bisher 
zitierten Falle kein eigentliches Kunsterleben ergeben. Ent- 
weder man liest das Kunstwerk wie ein Buch, laBt sich von 
ihm etwas erzahlen, oder man betrachtet es ais ein Stimmungs- 
mittel. Asthetische Notwendigkeit und Evidenz in der Einheit 
des Kunstwerkes scheinen nie erlebt zu werden. Falle, die 
eventuell noch ein hóheres Kunstverstandnis vermuten lassen 
konnten, sind solche wie Nr. 33, wo man das Malerische alter 
Hauser erfassen w ill:

„An den alten Hausern am Alter-Markt gefallt mir das Malerische 
und Stimmungsvolle.

Nr. 34 und Nr. 57, wo die Sachlichkeit des Kunstgegen- 
standes gelobt w ird:

„Die Brucken gefallen mir am besten, wegen der schonen Eisen- 
konstruktion." — „An den modernen Bauten gefallt mir die klare 
Linie und das Einfache".

und endlich Nr. IV :
„Am besten gefallt mir die Kirche Maria im Kapitol und zwar 
wegen ihrer Vielseitigkeit. Auf schweren romanischen Sockeln er- 
heben sich zierliche Barockaufbauten. Zwischen Haupt- und Neben- 
apsis schieben sich wunderhiibsche Erker und Eckbauten, ein Stilck 
Winkelromantik ein, eine Augenweide inmitten der tosenden GroB- 
stadt.“

Dieser Jugendliche fa llt formell w irklich asthetische Ur- 
teile, die ihm aber nicht geglaubt werden konnen angesichts 
der asthetischen Formelphrasen und der rein auBerlich sinn- 
lichen Einstellung, die durchzuscheinen scheint. Der Betref- 
fende verrat auch in der ubrigen Kunstbetrachtung und dem 
Wachtraumleben keine besondere asthetische Feinfiihligkeit. 
Das Wachtraumleben hat sich iiberhaupt f iir  die Beurteilung 
des geistigen Niveaus unserer Befragten ais der beste Grad- 
messer gezeigt. Es ist am wichtigsten, von einem Menschen 
zu wissen, was er tut, wenn er nichts tut. Auch fragt sich bei 
Durchsicht der angefiihrten Protokolle jeder Fachmann auf 
dem Gebiete der Jugendpsychologie sofort, ob hier nicht 
schlechtverdaute, didaktische Anweisungen irgend eines Ge- 
bildeten oder Halbgebildeten das U rte il beeinfluBt haben. 
Beweisen tuen solche Ausnahmefalle nichts, besonders m it 
Riicksicht auf die kargen, stichwortartigen Aussagen, die 
die Urteile enthalten. Fa li 54 sticht dadurch hervor, daB 
der Betreffende sich intellektualistisch die verschiedenen Stil- 
arten expliziert. Was er erlebt, weiB man nicht:



„Der gotische Stil strebt nach oben und zeigt Spitzbogen. Dagegen 
zeigt der romanische Stil schwere Saulen, Rundbogen und dicke 
Mauerąuader. Das Hochhaus und die Kunstgewerbeschule sind im 
modernen Stil erbaut. Dieser Stil zeigt so recht das Weiterstreben 
und Fortkommen des deutschen Volkes.“

e) Die Frage: „Besuchst Du Kunst- oder Gemaldeaustel- 
lungen?“  wurde in siebzehn Fallen, also zu 25 Prozent, m it ja 
beantwortet. Diese Jugendlichen besuchten aber nicht alle 
aus reinem Kunstinteresse solche Ausstellungen, sondem viel- 
fach aus auBeren Motiven. Das ergibt sich aus folgenden
Antworten auf die Frage „Weshalb besuchst Du diese Aus
stellungen ?“ :

„Weil sie interessant sind“ — „Wegen der Farbenpracht. ” — „Ich 
mochte aus den Bildern lernen.“ — „Ich hoffe dadurch technisch
weiterzukommen. ‘ ‘ — „Es ist lehrreich. “ — „Weil man daraus
vieles Schóne lernen kann." — „Da kann man mitsprechen.“ — 
„Um ais ein Mitwissender dazustehen." — „Um Gemalde zu 
studieren." — „Um Kunst zu schauen." — „Wegen KunstgenuB 
und Bildung."

Auch Dahrendorf4) auBert sich: „Von diesen vielleicht an 
dreitausend jungen Menschen sind aber weit iiber die Halfte 
erst durch ihre Beteiligung an der Jugendbewegung dazu ge- 
kommen, ihre Kunsthalle von innen zu sehen. Gering ist die 
Zahl derjenigen, die Eltern oder Freunde hineinfiihrten, ehe 
sie in die Jugendbewegung einmundeten. W ohl kein einziger 
ist, dem durch die Schule, durch den Lehrer der Weg ge- 
wiesen wurde . . . So kommt sie (die Jugend), wie es nicht 
anders sein kann: nicht im Hochgefiihl, in Ehrfurcht, sonn- 
taglich, staubfrei, alltagsenthoben; nein. E in Teil und oft 
genug ein erheblicher Teil, kommt erstens schon gar nicht, 
bleibt zu Hause oder wandert lieber. Was kommt, ware auf- 
richtiger weggeblieben. Kommt, weil’s beschlossen ist. Kommt, 
weil’s dazu gehort, weil mai nichts anderes ,los‘ ist. Aus 
Pflichtgefiihl, aus Anhanglichkeit, nicht aber aus Freiheit 
zur Kunst. “

Auf die Frage: „Welche Gemalde und Denkmaler sind D ir 
bekannt?u wurden u. a. angegeben: Rubens „Kreuzigung 
C hristi“  — Rafaels „Madonna11 — Lenbachs „H irtenknabe11 
— Bócklins „Toteninsel11 — Schiestls „Waldeinsamkeit11 — 
Richters „K rieger m it dem K ind“  — das Lenin-Mausoleum

i ) W. Dahrendorf, unveróffentlichte Arbeit, angefiihrt bei C. Bondy, 
a. a. O., St. 79 f.
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— Niederwald- und Kyffhauserdenkmal — das Denkmal der 
Verbriiderung.

Diese hervorragenden Kiinstler und ihre Werke werden 
wohl auch nur deshalb von den Werktatigen „geschatzt“ , 
weil sie durch Belehrungen wissen, daB Meister und Werke 
hervorragend sind und weil sie ihnen aus auBeren Motiven 
z. B. politischer und sozialer Art, beachtenswert erscheinen.

f)  W ie bei der biirgerlichen Jugend, so tr it t  auch bei der 
werktatigen das Zeichnen und Malen ais Pubertatssympton 
stark zuriick. Die Frage: „Zeichnest oder malst Du?“  wurde 
zwar in 24 Fallen bejahend beantwortet; jedoch ist die Halfte 
hiervon durch berufliche Gesichtspunkte zum Zeichnen und 
Malen veranlaBt. (Anstreicher: Zeichnung von Wand- und 
Tapetenmuster — Gartner: Piane f iir  Garten und Anlagen — 
Buchdrucker: Entw iirfe f iir  Drucksachen.) Man muB anneh- 
roen, daB in diesen Fallen das kiinstlerisch gemeinte Schaffen 
kein freispielerischer Ausdruck von Zustanden „der wogen- 
den Innenwelt des Selbst“  ist; derm die typische Ausdrucks- 
phantasle des Jugendlichen wird unmóglich bei jeder fest- 
legenden Anpassung, sei es auch nur an einen aufieren Zweck. 
Von der restlichen Halfte zeichnen neun nach der Natur und 
nach Vorlagen Landschaften und Kopfe. Drei zeichnen „aus 
ihren Gedanken heraus“  Tier- und Blumenbilder, Muster, 
Plakate und Karikaturen. Diese Halfte, auch nicht einmal 
die letzten drei, weisen ebenfalls nicht gerade auf eine typische 
Pubertatsphantasie hin. Ob in solchen beruflichen und auBer- 
beruflichen Zeichnungen hohere kiinstlerische Gesichtspunkte 
realisiert werden, entzieht sich natiirlich unserer Kenntnis.

C. Zusammenfassung zu einer Gesamtstruktur des Phan- 
tasielebens des werktatigen Jugendlichen.

a) Die Phantasie des jugendlichen Arbeiters ist nicht 
autonom, selbstgenugsam, wie beim biirgerlichen Jugendlichen, 
der noch „Luftschlósser" bauen kann. Sie ist mehr oder 
weniger wirklichkeitsgebunden, daher relativ arm. Seine Luft- 
schlósser sind nur solche, die zu realisieren vielleicht unmóg
lich  die aber realisieren zu wollen immer noch relativ 
sinnvoll ist. F iir  ihn ist der Phantasietraum „S tart in Hoppe- 
garten“  vielleicht real unmóglich, der Realisationswille bleibt 
dann aber immer noch sinnvoll. E in  solches LuftschloB ist
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gar kein „LuftschloB“ ; denn solch letzterem ist es wesentlich, 
daB es schon real zu denken widersinnig ist. N ur der Biirger- 
liche hat die eigentliche W elt des „schónen Scheins“ , der 
Phantasie um ihrer selbst willen.

b) Der jugendliche Proletarier hat infolgedessen nur prak- 
tische Ideale, die ihm gewissermaBen nur Zielvorstellungen 
fu r sein Handeln sind, nicht dsthetische Ideale, wie der B iir- 
gerliche.

Der W erktatige kennt nicht die schrankenlose Móglichkeit 
der Ph.antasiefreih.eit. Daher kein Auffliegen zum Schwarm- 
ideal und zur Erotik, sondem fatalistische Auslieferung an 
Tatsachen, besonders beziiglich des Sexuallebens. (S. auch 
Kapitel ,,Wachtraumleben“ ). E r hat deshalb auch nicht, wie 
schon gesagt wurde, so leicht ethische Skrupel durch Auf- 
einanderprallen von Gebundenheit und Freiheit; d. h. er emp- 
findet seine sinnliche Gebundenheit nicht so stark, weil er 
die Freiheit weniger kennt. Sein Ethos ist realgehundener.

W ohl ist móglich' bei ihm, aber nicht gerade wesentlich, 
eine Empfindsamkeit, z. B. beim Ansehen eines riihrseligen 
Films. Diese Empfindsamkeit (Sentimentalitat) hat nichts 
m it der Em pfindlichkeit und Gewissenhaftigkeit zu tun. E in 
ganz roher Mensch kann gelegentlich empfindsam sein, senti- 
mental, ihm aber jede Empfindlichkeit mangeln.

c) Das mangelnde Materialverstandnis und damit das 
geringe dsthetische Verstandnis des jugendlichen Arbeiters 
erklarten w ir bislang aus mangelnder Anleitung und man- 
gelnder Bildungsgelegenheit. Es d iirfte aber auch wohl noch 
eine andere Erklarung, namlich aus den oben besprochenen 
Phanomenen am Platze sein. Wenn der jugendliche Prole
tarier die asthetische Freiheit der Phantasie weniger kennt, 
so w ird er auch die Gebundenheit der Phantasie an das 
Materiał nicht dem Wesen nach erleben konnen, und es fehlt 
ihm daher die Bipolaritat des Kunsterlebens und des Erlebens 
uberhaupt.

d) Aus den gesagten Punkten ergibt sich, daB der puber- 
tierende W erktatige in seinem Geistesleben einfacher, klarer 
und sachlicher ist. E r verstrickt sich daher nicht so sehr 
in die Wirrnisse und Abgriinde der Pubertat, und ihre Schmer- 
zen und Kampfe liegen ihm ferner. Dies ist ein nicht zu unter- 
schatzender Ausfall seiner Geistes- und Personlichkeitsent- 
wicklung. E in Mensch muB sich durch Abgriinde hindurch-
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kampfen, um etwas zu werden. Starkę Individualitaten mógen 
diese Stufe der W irrn is schadlos partiell iiberspringen, wie ein 
guter Schiiler eine Klasse. Genies g ibt es bei den Arbeitern so gut 
wie bei den Biirgerlichen, aber der Durchschnittsproletarier 
verliert durch das oft schon zitierte Uberspringen dieser 
Pubertatsphase doch viel. Derselben Ansicht ist auch H o ff
mann1): „Je kiirzer der W  eg ins Leben, desto kiimmerlicher 
wird im allgemeinen die geistige Bildung ausfallen.“

W. Hoffmann, a. a. O., St. 74.
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VII. Rein theoretische Ableitung des Phantasielebens aus den 
Realfaktoren, z. B. dem M ilieu  und der geistigen Veranlagung 
des jugendlichen Arbeiters unter padagogischem Gesichtspunkte.

Im  Strukturbild sind w ir schon auf deduktivem Wege von 
dem Allgemeinprinzip der Wirklichkeitsgebundenheit und 
Schwache der Phantasie zu spezielleren Erscheinungsformen 
innerhalb derselben gekommen, ais da sind praktischer Idealis- 
mus, relative Skrupellosigkeit, mangelnde asthetische Erfas- 
sung und Ausfall einer wichtigen Pubertatsphase. Es war zur 
Eingangigkeit f i ir  den Leser besser, diese Gedankenverkniip- 
fung innerhalb der Entwicklung des Strukturbildes durch- 
zufiihren, ais vor- oder nachher. Es sei jetzt noch hinzugefiigt 
eine theoretisch-kausale Ableitung der Phanomene aus den 
Realfaktoren. W ir  haben hierbei, wie in der ganzen Arbeit, 
den padagogischen Gesichtspunkt im_ Auge; denn nur bei 
K larheit der Phanomene und ihrer Ursachen lassen sich 
padagogische Folgerungen ziehen.

Es sind drei verschiedene Momente, die f i ir  das Phantasie- 
leben mehr oder minder eine Rolle spielen konnen:

1. kann es sein, daB allein die Phantasieleistung beein- 
trachtigt, die Funktion dagegen intakt ist. Der Jugendliche 
ist durch auBere Umstande verhindert, seine Funktion aus- 
zuiiben. Arbeitszeit, Wohnungsverhaltnisse, Gesellschaft usw. 
schlieBen gewisse Formen an und f i ir  sich funktionell mog- 
licher Betatigung der Phantasie aus. Solche Falle sind der 
padagogischen Behandlung am weitgehendsten zuganglich, so- 
fern man auBere Bedingungen andem kann.

2. Die Funktion selbst ist beeintrachtigt und zwar durch 
einen allmahlich zersetzenden ProzeB infolge auBerer Um
stande, und hier besteht wieder eine doppelte Móglichkeit: 
Entweder ist die Funktion durch den ZersetzungsprozeB un- 
rettbar, unabanderlich — der jugendliche Arbeiter hat voll- 
standig die Fahigkeit verloren, sich in besonderer Weise 
phantasiemaBig zu betatigen — verdorben oder die Alternation 
ist noch durch regenerierende MaBnahmen zu beseitigen. Nur
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sclche Falle kommen f iir  eine padagogische Beeinflussung 
in Frage.

3. Die Funktion ist verdorben, aber durch erbliche Anlage. 
In  diesem Falle ist die Padagogik fast machtlos. Sie kann 
nur auf lange Sicht hinaus die Vererbungsmóglichkeiten 
bessem.

Bei dieser Betrachtung des Phantasielebens der Arbeiter
jugend ist das Vorkommen des ersłen Falles nicht zu leugnen. 
Der jugendliche Proletarier w ird schon friih  in die Arbeit 
und den Lebenskampf hineingestellt und muB sich m it den 
realen Gegebenheiten abfinden. Sein ganzes Sinnen und Trach- 
ten geht auf das Geldverdienen hinaus, um sich fr iih  selb- 
standig zu machen. Deshalb konzentriert er sich auf die 
Arbeit. Diese ist im  Vergleich zur geistigen Betatigung des 
biirgerlichen Jugendlichen geistloser, eintoniger und mecha- 
nischer. Dadurch gerat sein Geist in einen gewissen Leerlauf, 
der durch die alltagliche Wiederkehr zur Gewohnheit w ird 
und zwar auch auBerhalb der Berufstatigkeit. Durch diese 
Gewóhnung entbehrt der jugendliche Arbeiter nicht, was ihm 
genommen wurde und fiih lt  sich deshalb nicht angetrieben 
zum Aufstieg in eine hohere geistige Spharenwelt. Die haus- 
lichen Verhaltnisse, in ihrer Kargheit und Niichtemheit und 
die Erwerbermentalitat der E ltem  belasten seinen Phantasie- 
flug noch mehr. Es werden hochstens solche Phantasien durch 
die Selektion hindurchgelassen, die sich m it Beruf und Erwerb 
befassen.

Man konnte nun vermuten, daB dieser Fa li praktisch die 
einzig aktuelle Bedingung von Phantasiearmut darstellt, und 
daB die beiden anderen Falle in der W irk lichkeit iiberhaupt 
nicht vorkamen. Ist doch nur die andersartige, vom Biirger- 
lichen abweichende Leistung empirisch gegeben und konnen 
doch f i ir  letztere immer gewisse Milieumomente ais zumindest 
mitbedingend aufgewiesen werden. M it anderen Worten ge
sagt: Man konnte die Behauptung aufstellen: Schafft dem 
Arbeiter biirgerliche Lebensbedingungen; setzt ihn in ein 
schmuckes Landhaus, in eine komfortable Etage, entsklavt 
ihn von der Maschine, befreit ihn von der kapitalistischen 
Fronarbeit — und seine Phantasie w ird bliihen wie die biirger- 
liche. Das kann aber doch wohl nicht so sein. Es bestimmen 
auBer den auBeren, auch wohl noch andere Faktoren die 
Phantasieleistung.
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W ir kónnen beide, Biirgerliche und Arbeiter, in Bezug auf 
die Phantasie in zeitweise relativ gleiche Bedingungen brin- 
gen. Es besuchen z. B. beide das gleiche Theater- oder Kino- 
stiick, beide haben die gleiche Móglichkeit, sich in der Natur 
phantasiemafiig zu betatigen. Und im Dichten und Wach- 
traumleben d iirfte  doch wohl das inbriinstige Hingerichtetsein 
auf einen ferneren Gegenstand, der sich bei beiden iiber die 
Umwelt erhebt, eine Milieudifferenz weniger empfinden lassen. 
Zum mindesten m iifite dieser Aufenthalt in einer freien Sphare 
beide Phantasien soweit annahem, dafi nur noch ein zufalliger 
Unterschied bestande. Weder Maschine noch deprimierendes 
M ilieu umgeben dann den jugendlichen A rbeiter wie den 
burgerlichen Jugendlichen. Und doch sind die Phantasie- 
leistungen beider sehr verschieden, trotzdem sie beide doch zu 
hóchster Leistung angeregt werden.

Man kónnte sagen, dafi diese Verschiedenheit auf gewohn- 
heitsmafiiger Geisteshaltung von der Arbeit her beruhe.

F iir  eine blofi geringere Phantasieleistung, z. B. durch hem- 
mende Faktoren, hatte dieser Einwand recht; er erklart aber 
nicht, dafi der Arbeiter das R e ich ' der rein burgerlichen 
Phantasie nicht kennt, und dafi er doch nicht seine Ma- 
schinenwelt, auch nicht bei besonders giinstigen Umstanden, in 
ahnlich geartete Phantasiehóhe erhebt, wie der Biirgerliche das 
m it seinen entsprechenden Gegenstanden tut. Also, dafi nicht 
nur ein gradueller Unterschied in der Phantasieleistung zu ver- 
zeichnen ist, wie das zu erwarten ware, sondem ein Wesens- 
unterschied des Phantasierens iiberhaupt besteht, kann. nicht 
durch Gewohnheitshaltung erklart werden.

H ierauf kann man wieder einwenden: Das, was w ir Wesens- 
unterschied nennen, sei nur ein inhaltlicher Unterschied. Der 
studierende Jugendliche beschaftigt sich eben m it Horaz, der 
arbeitende m it seiner Werkstatt, beide so, wie sie es aus dem 
A lltag gewóhnt sind. Darauf ist zu erwidern, dafi w ir in 
unserem Wesensunterschied die Wirklichkeitsgebundenheit, 
d. h. den Bezug des Phantasieinhalts zur W irk lichkeit fest- 
stellten. Das is t aber kein inhaltlicher Unterschied. Ich kann 
m ir einen Inhalt, z. B. ein Pferd, in  den verschiedensten 
Schattierungen des Wirklichkeitsbezuges vorstellen; ich kann 
m ir es vorstellen, blofi seiner Schónheit, seines Eros willen, 
oder weil ich es beabsichtige zu kaufen.
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Also ist damit der obige E inwurf erledigt, und es kommen 
bei der werktatigen Jugend praktisch Wesensunterschiede vor, 
die Unterschiede des Phantasierens selbst, d. h. der Funktion  
sind.

Ware nun im  Einzelfall erwiesen, daB diese Funktions- 
abweichung durch obige Milieufaktoren hervorgerufen worden 
ware, so lage Fali 2 vor: Die Funktion ist durch die allmah- 
liche Korruption auBerer Umstande beeinfluBt. Andemfalls 
ware es Fa li 3: erbliche Funktionsveranderung.

Es laBt sich aber im einzelnen Falle praktisch schlecht 
beweisen, ob die Funktion durch M ilieu oder durch Anlage 
von der biirgerlichen Norm abweichend geworden ist. Nur 
soviel ist sicher, daB in solchen Fallen Fa li 1 ausgeschlossen 
ist. Es kann also Fa li 2 oder 3 vorliegen. E in Beispiel mag 
dies ilłustrieren: Die Kinder einer Familie, die vom Lande 
in die Industriestadt gezogen ist, bekommen eine andere 
psychische Struktur ais die Eltern. Diese resultierende Ge- 
samtpsyche kann sowohl aus der Milieueinwirkung (Familie, 
GroBstadtleben), ais auch durch M ilieu in Verein m it Anlage 
hervorgerufen worden sein. In  jedem Fali aber ist das Milieu 
realiter daran beteiligt. F iir  unsere D isjunktion fo lg t daraus, 
daB auch Fali 2 p r a k t i s c h  vorkommen mu  fi.

Ob Fali 3 vorkommen m ufi, ist damit vorlaufig nicht gesagt, 
wohl die Móglichkeit dafiir ist vorhanden. Wenn etwas Unter- 
schiedenes in den Kindern der friiheren Landleute von den 
iibrigen Kindern der Industrie vorliegt, so ist man natiirlich 
versucht zu sagen, daB dies auf die erbliche Anlage der 
E ltern zuriickzufiihren sei. Nun kann aber diese Verschieden- 
heit auf dem M ilieue in flu fi der E ltern beruhen; denn die 
E ltern und ih r Tun sind f i ir  das K ind natiirlich auch Milieu.

Sofem nun das Vererbungsgesetz aber allgemeine G iiltig- 
kei*: hat, muB es auch f i ir  die im Beispiel angefiihrten Ar- 
beiterkinder wirksam gewesen sein. Das g ilt natiirlich f i ir  die 
seelische Struktur des Arbeiters und f iir  seine Phantasie 
iiberhaupt. Daraus fo lg t, dafi auch F a li 3 p r a k t i s c h  vor- 
kommen m u fi.

W ichtig  ist f i ir  unsere Padagogik, daB durch M ilieu eine 
psychische Strukturveranderung des jugendlichen Arbeiters, 
also auch bei seiner Phantasie, praktisch vorkommen m ufi und 
daB irgendeine sozialpadagogische Behandlung des Phantasie- 
lebens bei der Arbeiterjugend auch dann moglich ist, wenn
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nicht Fa li i  vorliegt. Doch ist dies nur f i ir  die Falle des 
Phantasielebens moglich, wo die Altemation noch nicht voll- 
kommen fix ie rt ist. (2. Unterfa ll von Fa li 2.)

Die apriorische Unterscheidung der drei obigen móglichen 
Falle war rein logisch, theoretisch.

Dann kam der praktische Nachweis, dafi alle drei Falle 
in der Arbeiterschaft rea lite r wirksam vorkommen miissen.

Zum Dritten miissen w ir noch die Diagnose eines Einzel- 
falles auf 1, 2 und 3 unterscheiden. H ier ist aber zu sagen, 
daB im konkreten Falle wohl fast immer alle drei Falle 
zusammenwirken. Doch kann der eine oder andere Fa li iiber- 
wiegen.

J u n g :  D a s  P h a n ta s ie le b e n  7 9 7





V III. R i& tlin ien fur eine praktiscfie Padagogik 
des Phantasielebens der werktatigen Jugend.

A. Allgemeine Gesichtspunkte.

W ie aus Kapitel V I I  unserer Arbeit hervorgeht, ist eine 
sozial-padagogische Beeinflussung des Phantasielebens bei der 
werktatigen Jugend móglich. Daraus fo lg t nicht nur die prak- 
tische Berechtigung einer solchen Sozial-Padagogik, sondern 
auch ihre Notwendigkeit. Man muB den jungen Menschen zu 
dem machen, was er seiner Persónlichkeit nach werden kann. 
Ihn zu sich selbst fiihren. W ir halten es f i ir  einen verfehlten 
Standpunkt, wie Hoffm ann1) ihn andeutet, wenn er davon 
spricht, die Proletarier in ihrer geistig-seelischen Verfassung 
zu lassen, weil diese einmal eine praktisch notwendige und 
niitzliche Lebensform sei: „M it den ersten Erfahrungen in der 
Liebe und im Beruf hórt bei den-meisten Menschen das 
Dichten und Philosophieren auf. Je kiirzer der W  eg ins Leben, 
desto kiimmerlicher w ird im  allgemeinen die geistige Bildung 
ausfallen. Derartige abgekiirzte Entwicklungen entsprechen 
zweifellos nicht unserem Bildungsideal. Aber sie stellen in 
vielen Fallen einen biologisch notwendigen AnpassungsprozeB 
an wirtschaftliche Verhaltnisse dar. Die Erkenntnis dieser 
Zusammenhange ist f i ir  den Erzieher von groBter Bedeutung, 
weil sie uns vor die Notwendigkeit weitgehender Differen- 
zienmg der Bildungswege stellt. W ollten w ir ein f i ir  andere 
Lebensaufgaben geltendes Bildungsideal auf die wrerktatige 
Jugend verpflanzen, so wiirden w ir sie nur ungliicklich, viel- 
leicht f i ir  ihren Lebensberuf unbrauchbar machen. W ie ander 
seits auf jenem abgekiirzten Bildungswege sich schwer spater 
ein anderes Bildungsideal aufpfropfen laBt. Sollte das ais 
soziale Unbilligke it erscheinen, so ware diese Ansicht auf eine 
einseitige Oberschatzung geistiger Bildung zuriickzufiihren. 
Kein Mensch kann alle Móglichkeiten der Lebensgestaltung 
zugleich verwirklichen, und vielleicht verlangt geistige Bildung 
in dieser Hinsicht sogar die groBte Verzichtleistung.“

1) W. Hoffmann, a. a. O., St. 74.
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Dagegen scheint unsere Leitlin ie die einzig richtige zu sein, 
die auch von den Arbeiterfiihrern und Erziehem im Auge 
behalten werden muB: Der jungę Arbeiter soli namlich gerade 
aus der Tretmiihle, aus dem Kafig  seiner Arbeit herausgerissen 
werden. Dies aber nicht so, daB er seine Eigenschaft ais 
niitzlicher Arbeiter verlóre, sondern so, daB er geistige Dinge 
verstehen und werten und sie von den Dingen mechanischer 
Arbeit zu trennen lernt. Das setzt seine Funktion ais Arbeiter 
nicht herab; im  Gegenteil, dadurch, daB er ethische und Ewig- 
keitswerte kennen lernt, kann er nur eigentliche Gewissen- 
haftigkeit f i ir  sein Werkschaffen erlangen.

Es ist eine vó llig  irrige  Meinung, daB die Loslosung der 
geistigen Perspektive von der mechanischen Arbeit eine Laszi- 
v ita i in der Arbeitsauffassung bewirke; im  Gegenteil, eine 
geistlose Arbeit, wie es die mechanische des heutigen Fabrik- 
arbeiters ist, darf nicht mehr geistige Energie bannen ais 
notig: E inmal deshalb, weil eine zu groBe geistige Konzen- 
tration sogar den motorischen Ablauf eines mechanisch Er- 
lernten storen kann; (z. B. bekannt ist die Priifung der 
Registratur-Madchen. D ie geistig besseren machen im  Anfang, 
sclange sie geistig zu konzentriert arbeiten, die meisten 
Fehler.) Zum anderen, weil, wie schon besprochen, die Ab- 
sorption aller persónlichen Akte und Spielfahigkeiten durch 
eine geistig belanglose Arbeit den Geist lahmt, bannt, zum 
Leerlauf zwingt. Das bringt dem Arbeiter den moralischen 
Schaden und den Phantasiezerfall.

Wenn diese Trennung des Geistigen vom W erkmafiigen 
geschaffen ist, is t dagegen keine Schadigung der geistigen 
und som it der Phantasiefunktion durch die mechanischen A r- 
beitsberufe moglich.

Daher lautet ganz allgemein die oberste Forderung f i ir  den 
Arbeiterfiihrer und Erzieher: E r muB die Werktatigen aus 
ihrer niederen Spharenwelt (Phantasiearmut) befreien und zu 
Ewigkeitswerten fiihren. Der geistige Schwerpunkt muB aus 
der Arbeit verlegt werden.

So w ird der Arbeiter einerseits nicht aus seiner Sinn- und 
Lebensform herausgerissen, anderseits ist er nicht mehr prin- 
zipiell der menschlichen Verkummerung preisgegeben. D if- 
jerenziert w ird das Bildungsideal des Arbeiters vom Biirger- 
lichen dann trotzdem sein. Das Wissensmaterial, das der

IOO



Biirgerliche zu besitzen erlernt, darf — darin sagt Hoffmann 
eine Selbstverstandlichkeit — nicht dem Arbeiter aufgepfropft 
werden; aber die Notwendigkeit einer allgemein geistigen, 
z. B. religiosen und weltanschaulichen Stellung zum Leben 
iiberhaupt, laBt doch die Forderung eines allgemein geistigen 
Bildungsgutes vom Arbeiter bestehen, der es eben durch- 
schnittlich weniger besitzt ais der Biirgerliche; denn w ir wiesen 
ja  z. B. in der Phantasiestruktur nicht nur inhaltliche Unter- 
schiede auf, sondern wesentliche, formale, die geistige Phan
tasiestruktur betreffend. So fanden w ir beim Arbeiter eine 
gewisse „Skrupellosigkeit“ , die ihm  zwar nicht ein erlerntes 
moralisches RichtmaB abspricht, aber doch ein gewisses Ab- 
handensein einer personlich spontanen Fiihlungnahme mit 
ethischen Dingen bedeutet. Auch der „praktische Idealismus“ , 
im Gegensatz zum „asthetischen und ethischen” , ist ein Zug 
solcher geistigen Befangenheit. Das hat nicht unmittelbar 
zu tun m it dem zufalligen konkreten Bildungsgang, von dem 
Hoffmann in der zitierten Stelle nur spricht. Sovielerlei zu 
wissen und zu konnen wie der Biirgerliche, braucht der Werk- 
tatige nicht; aber ihn in weltanschaulicher, allgemein-geistiger 
Beschrankung zu lassen, ware w irk lich eine soziale U nb illig - 
keit.

Die Volksschule mag f i ir  das positive Wissen des Arbeiters 
geniigen. Die Forderung, daB die Arbeiter dieselbe Schul- 
bildung wie die Biirgerlichen haben miissen, ist wohl zuriick- 
zuweisen, m it Ausnahme f i ir  spezifisch Begabte. Aber die 
Menschlichkeit des Arbeiters steht auf einem anderen Blatt. 
Diese muB ihm ganz anders vermittelt werden ais durch 
Wissensspeicherung. Das hebt seine Funktion ais Arbeiter 
durchaus nicht auf, sondern heilig t sie, wie w ir das oben 
schon ausgefiihrt haben.

B. Praktische Ausfiihrung.

Es ist von uns vorhergehend die Forderung aufgestellt 
worden, auch die Menschlichkeit des Arbeiters zu pflegen 
und zu fordern. In  dieser Hinsicht wurden bereits von Seiten 
der Sozialpadagogik MaBnahmen getroffen. W ir  wollen diese, 
soweit sie f i ir  unsere Arbeit in Frage kommen, zunachst einer 
kurzeń K r i tik  unterziehen und dann unsere praktische Stellung- 
nahme zu dem so wichtigen Sozialproblem kundtun.
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i .  K r i t i k  d e r  b i s h e r i g e n  M a B n a h m e n .

Die MaBnahmen, die bisher f i ir  Volkstum- speziell Jugend- 
pflege von Staat, Kommunen und privaten Einrichtungen 
getroffen wurden, sind sehr mannigfaltig. W ir  erinnern 
nur an die Errichtung von Volkshochschulen, von Volks- 
museen, Volksbibliotheken, Volksbildungsvereinen, an die Ver- 
anstaltungen von Volkstheatem und Volkskonzerten, an die 
Bestrebungen von Wohn-, Heim und Siedlungspflege. A li diese 
Reformbestrebungen betrafen mehr oder minder eine Besserung 
de> auBeren Aufnahmebedingungen geistiger Gegenstande. 
Mar. suchte dem Arbeiter mehr auf auBerlichem Wege Scho- 
nes und Edles zuzufiihren. Auf diese Weise besserte man 
abei nur die Selektionsbedingungen (M ilieu), von denen w ir 
im Kapitel V II, Fa li I gesprochen haben.

Nun aber haben diese MaBnahmen in den allermeisten 
Fallen versagt. Daraus folgt, daB Fa li i,  die Beeintrachtigung 
der Phantasieleistung durch zufallige Selektion: Umgebung, 
Zeitmangel und Arbeit, eine nicht ausschlaggebende Rolle 
spielt, wenn er auch fast immer vorhanden sein mag. Die 
Funktion selbst is t eben verandert.

Das Versagen obiger Methoden fiih rt uns das tagliche 
Leben dauernd vor Augen. Es wurde versucht, den Schon- 
heitssinn der Arbeiterschaft zu wecken, indem man ihre Wohn- 
bauten asthetisch ausschmiickte und ihre Wohnviertel durch 
Kunst- und Gartenanlagen zu verschonern trachtete. Es ist 
aber eine allgemeine Erscheinung, daB solche idyllisch aus- 
gestatteten Arbeitersiedlungen schon in kurzer Zeit verwohnt 
und heruntergewirtschaftet wurden. Anders war es nur in den 
Fallen, wo man schon von vornherein eine gewisse Auswahl 
vornahm, durch Bevorzugung der besseren Elemente von Ar- 
beitem. Die Bewohner waren eben nicht ohne weiteres fa liig , 
das Schone aufzunehmen und zu achten. Wenn Kautz *) 
schreibt: „D ie  Kunst allein ist fahig, das 5de Leben zu 
schmiicken. M itte l stehen dem Industriekapital genug zur 
Yerfiigung, Kiinstler, die eine derartige volkstumliche Be- 
lebung der haBlichen Kolonien gern in Auftrag nahmen und 
m it ihrem Herzblut dem Volke eine Gedankenausruh selbst 
fu r seine StraBen und Hofplatze schaffen móchten, leben

D H. Kautz, a. a. O., St. 188.
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auch noch. Man denke sich einen hiibschen Brunnen m it 
etwas Wasserspiel, eine Marchenallegorie, schone Symbole 
auf Arbeit und Industrie ais Belebung der óden StraBen in 
Industrievierteln und wiirde finden, daB im selben Moment 
diesen Vierteln m it dem Stigma der Ode auch das der Aus- 
gestoBenheit genommen ware. Da nahme sich jedes Haus 
rmd selbst die Mietskaseme trauter und heimischer aus, wenn 
ein Zierstiick sinniger Kunst aus Rasen- oder Blumenbeeten 
zu den Menschenwohnungen aufschaute . . . W er in den 
Koloni en und Industriestadten edles Volkstum wecken und 
pflegen w ill, der hege die Kunst!“  so miissen w ir sagen, daB 
diese MaBnahmen nur f i ir  Kunstverstandige Sinn haben und 
nicht f i ir  die breite Masse, wie sie nun einmal realiter ist. 
Sie bedeuten jedenfalls f i ir  den Durchschnitt, wie w ir ihn 
vorfinden, nichts. Nach Vorbereitung und Erweckung aus der 
geistigen Versunkenheit sind sie selbstverstandlich m it unsere 
besten und liebsten Heilm ittel. Man kann nicht einen kranken 
Korper allein durch noch so feine und auserlesene Speisen 
heilen, wenn die Verarbeitungsmóglichkeit fehlt. Auch unsere 
Fragebogen-Protokolle zeigen ja, daB fast gar keine Auf- 
nahmefahigkeit f i ir  Werke der bildenden Kunst bei der Ar- 
beiterjugend vorhanden ist. Der Arbeiter muB eben erst die 
sonntagliche Blickstellung iiberhaupt lemen. Eine „Gedan- 
kenausruh”  ist nicht in erster Linie durch auBere Blickstel
lung bedingt, sondern durch geistige, die sich iiber die kon- 
krete Sache erhebt. Und „die schonen Symbole auf Arbeit 
und Industrie11 lassen den Arbeiter bei seiner konkreten, 
inhaltlichen, wirklichkeitsgebundenen Auffassung ja  gerade 
gefangen bleiben im beschrankten Kreis seiner Beschaftigung, 
anstatt ihn davon zu befreien. Jeder, der die Arbeiterpsyche 
versteht weiB, daB der Arbeiter auf die Verherrlichung der 
Idee der Arbeit pfeift, sie ais kapitalistische Schonfarberei 
ansieht. W ir  fanden zwar in unseren Protokollen, daB die 
Arbeiter Sinn f i ir  symbolische Ausdruckswerte (Tapferkeit, 
Erhabenheit, R itterlichkeit usw.) haben (siehe Kapitel VI, Ab- 
schnitt 2 und 5), aber diese Symbole zeigen stets einen Bezug 
zum Praktischen, Konkreten (Wirklichkeitsgebundenheit). Ein  
Symbol der A rbe it schlechthin is t f iir  den typischen A rbeiter 
unmóglich. Wenn der Proletarier einen Kunstgegenstand iiber 
Arbeit sieht, denkt er hochstens: „O pfer des Kapitalismus, 
kapitalistische Ausbeutung.11
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Das bisher Gesagte g ilt auch f iir  die anderen Erziehungs- 
bestrebungen. In  Essen versuchte man z. Zt. Konzerte durch' 
ganz niedrige Preise den Arbeitern zuganglich zu machen. 
Der E rfo lg  muB nicht besonders gewesen sein. Uns ist zu 
Ohren gekommen, daB Arbeiter sagten: „Das ist, damit w ir 
besser arbeiten.“  In  Koln wollte man den Arbeitern ent- 
gegenkommen, indem man unter die Arbeitslosen Freikarten 
f iir  Theaterveranstaltungen verteilte, um dadurch die schmerz- 
liche MuBe zu lindem und sie f iir  den kulturellen Aufstieg 
der Arbeiter auszuniitzen. Aber daraus ist nicht viel geworden. 
E in  Arbeiterblatt verstieg sich sogar zu dem Satze: „ Ih r  
werdet jetzt m it Theater abgespeist.“  Diese Falle sind 
geradezu typisch f i ir  die proletarische Einstellung. Eine solche 
Gesinnungsenge, die sich in einer M ifideutung uneigenniitziger 
Handlungen auftert, is t es, wogegen w ir wesentlich vorzugehen 
haben. Sie ist ein Mangel an echtem „asthetischem Idealis- 
mus“ .

Auch die belehrenden Fiihrungen von Arbeitern durch 
Museen und Gemaldegalerien, die zum Kunstschauen und 
KunstgenieBen anleiten sollen, kónnen nicht ihren Zweck er- 
reichen. (Siehe die Bestrebungen der Zentralstelle f i ir  Ar- 
beiterwohlfahrt.) Denn m it einem wissensmaBigen Aufpfropfen 
von Kunstverstandnis und Kunsterleben ist es nicht getan.

Das Volkstheater (siehe „Freie Volksbiihne“ ) kann des
halb nicht einer wirklichen Kunsterziehung dienen, weil solche 
Stiicke aufgefiihrt werden, die sich im Sinne eines niederen 
Geschmacks auffassen lassen, mogen sie an sich auch noch 
so hochwertig sein. Man schatzt z. B. „D ie  Weber“  ais Dar- 
stellung kapitalistischer Versklavung, „D ie  Rauber" ais Sym
bol des Freiheitsdranges.

E in  Versagen ist auch bei den Fortbildungskursen f iir  
Arbeiter und den Volkshochschulen und volkstiimlichen Hoch- 
schulkursen festzustellen. So schreibt W urm s): „Es laBt sich 
nicht behaupten, daB die Volkshochschulkurse in Deutschland 
zu einer rechten B liite  gelangt seien . . . Auch kónnen auBere 
Erfolge an einzelnen Punkten, wie z. B. Berlin nicht dariiber 
hinwegtauschen, daB sich die Volkshochschulkurse eine wahre 
Popularitat noch nicht zu erringen vermochten.“  Und Kautz 4)

3) A. Wurm, Grundsatze der Volksbildung. St. 54. Volksvereins-Verlag, 
M.-Gladbach, 1913.

4) H. Kautz, a. a. O., St. 206.

104



auBert sich: „M ittlerweile  ist es ein offentliches Geheimnis 
geworden, daB die Volkshochschule in ihrer augenblicklichen 
Gestaltung nicht entfemt das herrliche Volksbildungsinstitut 
darstellt, f i ir  das sie allenthalben eingeschatzt und gepriesen 
worden ist. Sie, die ais bedeutsames M itte l des inneren Auf- 
baues unseres zerriitteten Volkslebens gelten, eine Sammlung 
und Potenzierung unserer psychischen Staatskrafte und eine 
vielverheiBende Auslosung des Bildungsverlangens weiterer 
Volkskreise bewirken sollte, hat versagt und w ird da fiir von 
der Wucht unerbittlicher K r it ik  getroffen." Und an einer 
anderen Stelle sagt Kautz5): „Namentlich ist dabei aber die 
Tatsache zu unterstreichen, daB auch die Fortbildungskurse 
keineswegs von der Arbeiterschaft in Anspruch genommen 
werden.1'

Auch hier wurde der wahre Zweck dieser Einrichtungen 
verkannt. Man hat die Arbeiter m it sprodem Wissensstoff 
iiberschiittet. Man gab ihnen Spezialteile aus f i ir  sie uniiber- 
sichtbaren und lebensfemen Wissenssystemen und iibersah, 
daB sie lebensnaher, praktisch-wirkfahiger Weisheit bedurf- 
ten. Dadurch wurden sie nur verwirrt. W ir  stimmen deshalb 
auch W urm 6) zu, wenn er sagt: „ Is t  es denn notig, die 
Segnung der niedem Schichten m it den ,geistigen Kultur- 
giitem  unserer Zeit' dahin zu verstehen, daB die Zerrissenheit 
des modernen Geisteslebens auch in die bisher unzersetzten 
Volksteile hineingetragen werde?" — „Was niitzt es einem 
Arbeiter in einer Familienkatastrophe, daB er ,wissenschaft- 
lich denken' gelernt hat. W ie gem gabe er das preis, wenn 
er nur ein wenig mehr K ra ft in sich spiirte, iiber dieses 
Schicksal wegzukommen."

Am meisten haben noch die Vereine und Jugendbiinde f i ir  
die Volks- und Jugenderziehung erreicht. Das kommt daher, 
weil hier personliche Einwirkungen ganz von selbst an die 
Spitze gestellt werden muBten; zumindest die Kameradschaft, 
besonders aber etwaige Freundschaften sind etwas, was nicht 
vom zweckmaBigen, niitzlichen Standpunkt geleitet werden 
kann. Dieser „ethische Idealismus" verleiht der Phantasie 
Fliigel.

5) H. Kautz, a. a. O., St. 209.
6) A. Wurm, a. a. O., St. 19 und 24.

St. 49. Wittenberg 1926.
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2. D i e n e g a t i v - p r o p h y l a k t i s c h e  M e t  h ode.
E in Mensch gelangt iiber sich hinaus durch einen anderen 

Menschen. So ist es auch bei den Arbeitem, wie w ir eben 
im  letzten Abschnitt angedeutet haben. Wenn aber eine 
starkę Personlichkeit auf die jungę Arbeiterschaft einwirken 
will, so ist das erste, was sie tut, daB sie alle Konkurrenz- 
einfliisse, alle schadlichen Einwirkungen zunachst mai be- 
seitigt, nicht aber ih r Pulver durch Anbringung von schonen 
Dingen und geistigen Gutem, die nicht verstanden werden, 
verschieBt, wie es in den oben kritisierten Methoden meist 
der Fa li ist.

Beim Schundfilm  und der Schundliteratur sind die ver- 
derbenden Einfliisse auf den Jugendlichen am starksten. Um 
so mehr ist das der Fa li noch bei der proletarischen Jugend, 
die ja  durch ihre realistische, wirklichkeitsgebundene Phan
tasie viel starkere Eindriicke von diesen Dingen erleidet, ais 
die biirgerliche und daher das Gebotene viel eher ais W irk- 
liches und zu Verwirklichendes nimmt. Deshalb m ufi m it 
allen verfiigbaren M itte ln  der Kampf m it dem Schund auf- 
genommen werden, um die im Jugendlichen ruhenden hóheren 
W erthaltungen zur Betatigung fre i zu machen.

Von seiten des Staates geschieht dies bereits auf gesetz- 
lichem Wege. Es sei auf das „Reichsgesetz zur Bewahrung 
der Jugend vor Schmutz- und Schundschriften“  und auf das 
„Reichslichtspielgesetz“  hingewiesen. Danach liegt die Aus- 
iibung der vorbeugenden MaBnahmen in den Handen der 
Jugendamter.

Aber auch die Kommunen, Vereine und Verbande miissen 
f i ir  den Kampf gegen Schmutz in W ort und B ild  mobil 
gemacht werden.

W ie das Landesjugendamt der Rheinprovinz iiber die Aus- 
iibung des Schundgesetzes denkt, geht aus folgender Notiz 
einer Diisseldorfer Tageszeitung vom Jahre 1927 hervor:

„Das Landesjugendamt der Rheinprovinz hat unter dem Vorsitz 
des Landesrats Dr. Vossen iiber die MaBnahmen yerhandelt und 
BeschluB gefaBt, die in der Rheinproyinz zur Durchfiihrung des 
Reichsgesetzes zur Bewahrung der Jugend vor Schmutz- und Schund- 
schriften angewandt werden sollen.

Es wird wahrscheinlich ein harter Kampf werden, so fiihrte der 
Referent Landesrat Wingender aus, denn die Verleger treten bei den 
Priifstellen mit Rechtsanwalten und Prokuristen auf, um ihren Stand- 
punkt zu yerfechten. Die Priifstellen sind jetzt eingerichtet, und
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es kónnen Antrage gestellt werden. Das Landesjugendamt hat zur 
Durchfiihrung seiner Aufgaben ais Antragbehorde einen Sonder- 
ausschuB eingesetzt zur Bearbeitung der sich aus dem Gesetze er- 
gebenden allgemeinen Fragen, ferner einen Sachverstandigenaus- 
schuB, der die Schriften, fiir die ein Antrag auf Aufnahme in die 
Schundliste gestellt wird, vorher zu begutachten hat. Das Landes
jugendamt hat beschlossen, sofort von Amts wegen fiir verschiedene 
Schriften Antrage bei den Priifstellen zu stellen. Sache der Jugend- 
amter und der Polizei wird es sein, die Geschafte, Verkaufsstellen 
usw. zu beobachten. Antrage beim Landesjugendamt kónnen von 
Behorden und Verbanden aber auch von Privatpersonen eingereicht 
werden. Weitere mit dem Kampf zusammenhangende Aufgaben 
sind der Ausbau der Vertrage der Stadte mit den Inhabern von 
Zeitungskiosken. Auch hierbei soli das Jugendamt entscheidend 
mitwirken. Ferner wird ais Abwehrmittel der Boykott gegen Buch- 
handlungen, die Schmutz- und Schundschriften in Nebenraumen 
zum Verkauf bereit halten, durch die Verbande anzuwenden sein, 
auch die Veranstaltung von Jugendbuchwochen, die Errichtung von 
Jugendbiichereien, die Propaganda fiir das gute Buch durch Schrift 
und Rundfunk, die Forderung des guten Buches durch kostenloses 
Verteilen in Betrieben und Verbanden u. a. m. Der positive Kampf 
muB iiberall den negativen Kampf gegen Schmutz und Schund 
crganzen."

W ir miissen aber auch f iir  e ine-d irekte  Betdtigung der 
hoheren 'W ertlialtungen, soweit sie beim jugendlichen A rbeiter 
schon vorhanden sind, Sorge tragen. Es wurde im  Kapitel VI, 
Abschnitt C, das von der Struktur des Phantasielebens der 
Arbeiterjugend handelt, der „praktische Idealismus“  ais ein 
Kennzeichen ihres Phantasielebens hervorgehoben. Der jugend
liche Proletarier sucht sich Vorbilder: starkę, mutige, gerechte, 
tapfere Menschen, um ihnen nachzueifem und ihre Hand- 
lungen praktisch selbst zu verwerten. Beim Schund kommen 
diese Ideale zwar auch vor, aber sie sind hier atrappenhaft, 
in hohler Formschonheit vorhanden. Die E inw irkung auf die 
Triebwelt ist die verkappte Hauptsache und bedingt die zer- 
setzende und schadigende W irkung. W ir  miissen daher dem 
Jugendlichen reine geistige Ware bieten, woraus er seine prak- 
tischen Ideale ziehen kann, wenn w ir auch dadurch enttauscht 
werden kónnen, daB die Gipfel wahrer Kunstwerke nicht 
erstiegen werden, sondem die Kunst nur von praktischen 
Gesichtspunkten aus gewertet wird. So sagt auch Stockhaus6) 
m it Recht: „Es leuchtet ohne weiteres ein, daB die tiefsten 
Seelenkrafte und Seelenwirkungen, die im Kunstwerk ruhen,

7) C. Stockhaus, Die Arbeiterjugend zwischen 14 und 18 Jahren.
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urseren Arbeiterburschen wohl nie zuganglich gemacht werden 
konnen; aber w ir miissen doch versuchen, den jungen Men
schen zu einer der beiden untersten Stufen (Verstandnis f i ir  
Inhalts- und Darstellungswerte — das E infiih len) zur vollen 
W iirdigung heraufzufiihren. Und das kann uns gelingen.“

Noch wichtiger ist es, auf die relativ hochste asthetische 
Funktion einzugehen, die der jugendliche Arbeiter besitzt, auf 
die objektivierte psychologische Einfiihlung. (Siehe Kap. V I B, 
Abschnitt ib .) Man muB z. B .m it den Jugendlichen einen mehr 
oder weniger kompliziemten Charakter aus der schonen Litera
tur durchgehen und seine Motive und Beweggriinde zu er- 
klaren suchen. Dadurch w ird auch das Eigen- und Fremdver- 
standnis erhoht. Der Jugendliche denkt ófters iiber sich selbst 
und andere nach, vergleicht sich m it anderen und lem t To- 
leranz. So wirken w ir auf seine Gesinnung ein, wie im  folgen- 
den Abschnitt noch naher ausgefiihrt werden soli.

3. D ie  p o s i t i v e  M e t h o d e .
a) Phantasieerweiterung durch Eroffnung von 

Personenwerten.
Es kommt in diesem Kapitel darauf an, Richtlinien auf- 

zustellen f i ir  eine praktische, nutzbringende Padagogik des 
Phantasielebens der Werktatigen, die iiber eine rein pro- 
phylaktische Verfahrungsweise hinausweist. Unser Ziel geht 
aber nicht auf Aufspeicherung von Wissensstoffen, sondem 
auf Selbstandigkeit und Selbsttatigkeit im  Denken, Handeln 
und Wollen. W ir stehen m it W urm 8) auf dem Standpunkt, 
daB eine Uberhaufung des Arbeiters m it Wissensinhalten und 
einem Vielerlei von Theorien und komplizierten tJberlegungen 
ihm entweder Steine f i ir  Brot bietet, oder ihn in nutzlose, 
zersetzende Konflikte hineinzieht. Man muB den jugendlichen 
Arbeiter zum Denken anregen, ihn zum Gebrauch und zur 
Ubung seiner Denkkraft fiihren. Das Wissen muB ihm Le- 
benswirksamkeit und Aktiv ita t geben. N icht ein Wissen um 
des Wissens willen ist gemeint, sondem um der geistigen 
Fruchtbarkeit willen. W u rm 9) gibt dafiir folgendes Beispiel: 
„Nehmen w ir ais weiteres Beispiel eine Fiihrung in einem 
Museum der Technik. Ich kann da zeigen, wie dieses Fahr- 
zeug aus hochst prim itiven Anfangen erwachsen, wie es nach

8) A. Wurm, a. a. O., St 24 und 19.
9) A. Wurm, a. a. O., St. 87.
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den verschiedenen Seiten vervollkommnet wurde und endlich 
seine jetzige relativ vo!lendete Gestalt erhielt. Das im  ein- 
zelnen zu sehen ist interessant und lehrreich. Aber das 
sollen nur Nebenwirkungen sein. Die Hauptabsicht sollte 
bei solcher Fuhrung dahin gehen, die Leute den bohren- 
den, nie erlahmenden, zielstrebigen, alle Vorteile k lug 
nutzenden, alle Hindemisse durch Aufwand scharfsinniger 
Oberlegung und praktischer Erprobung iiberwindenden Geist 
spiiren zu lassen, der hinter a ll diesen Wandlungen ais 
schopferische K ra ft steht und w irkt. Das springt dann iiber 
auf den Geist der Zuhórer und versucht ihn in ahnlichem 
Sinne zu einem bohrenden Instrument zu formen, m it elasti- 
scher K ra ft zum Ziele zu arbeiten, m it einem W orte seine 
regsame A k tiv ita t zu starken. So w irk t diese technische 
Fiihrung wahrhaf t Krafte bildend in den Menschen zu Zwecken, 
wie sie das Leben hundertfach an jeden heranbringt“ .

Also, der Arbeiter soli nicht lernen, wie z. B. die Tiefsee- 
fcrschung im A tlantik vor sich geht, sondern, warum er im 
Grunde seines Herzens unzufrieden ist, daB die Unzufrieden- 
heit aus seiner geisttótenden, demoralisierenden Arbeit kommt, 
nicht allein aus den schlechten auBeren Bedingungen. E r 
m ufi den Kern seines Obels selbst erfassen, wie bei der Psycho- 
Analyse der Arzt seinen Patienten auf die krankheitserregenden 
Komplexe aufmerksam macht. Es kommt nicht nur darauf 
an, daB die Arbeiterfiihrer E inblick in  diese geistigen Zusam- 
menhange haben, sondern, daB jeder Arbeiter ihn speziell 
f i ir  sich hat. Der Arbeiter weiB sein Parteiprogramm nur, 
daB er ausgebeutet w ird und fuhlt sich deshalb ais Opfer 
des Kapitalismus. Aber daB dieser, in seiner P rim itiv ita t 
an Monomanie grenzende Gedanke, der an und f i ir  sich 
natiirlich berechtigt ist, durch die E intonigkeit und Starrheit 
des Arbeitsliedes bedingt ist, das m iifite er zu wissen lernen. 
N ur so kónnte er, sich selbst erfassend, iiber sich hinaus 
wachsen und seine Gesinnungsenge auch von hier aus iiber- 
winden. W ir denken dabei an W urm 10), der den W ert der 
psychologischen Selbstanalyse m it folgenden Worten klar- 
stellt: „E r  (der Lehrer) w ird es darauf absehen, in seinen 
Schiilern eine Leichtigkeit zu erzeugen, sich auf einen anderen 
Standpunkt ais den der eignen Interessen zu stellen. D ie Wege 
dafiir sind ungeheuer mannigfaltig. Religion, E thik, Psycho

10) A. Wurm, a. a. O., St. 75 f. und 77 f.
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logie, Geschichte, Nationalókonomie, Belletristik sind vorallem  
dafiir brauchbar. Es kommt nur darauf an, daB der Schiiler 
die Vertretung des anderen Standpunktes innerlich lebendig 
ergreife. — E in  anderes Erfordernis ware eine Fórderung der 
Selbsterkenntnis bei den Schiilem. Der Lehrer miiBte wissen, 
was f i ir  Balken diesen Menschen die K larheit des Blickes 
versperren. Bis er dahin kommt, w ird er auf Grund allgemei- 
ner Erfahrungen vorgehen miissen. Diese sagen ihm, daB das 
gróBte Hindemis f i ir  ein selbstandiges U rte il eine mangel- 
hafte E insicht in  das menschliche Wesen bildet. Eine starkę 
Abhangigkeit von bestimmten einfachen Kategorien wie Gut 
und Bos nimmt die Stelle einer tiefem Kenntnis ein. Die 
F iille  der Zwischenstufen ist vielen dieser Leute noch nicht 
zum BewuBtsein gekommen. — Der Lehrer w ird also seine 
Schiiler in gewissem MaBe an die Selbstbeobachtung ge- 
wóhnen miissen. Die praktische Psychologie ist auch hier 
der direkteste Weg. Doch bieten auch andere Facher, vor 
allem die Belletristik, reichlich Gelegenheit dazu. Man analy- 
siert m it den Schiilem etwa die Hauptfragen guter Romanę 
oder Novellen, wobei man darauf zu achten hat, daB den 
Schiilem leicht ergreifbare Wesensziige vorhanden seien. Die 
Belletristik wiirde auch eine andere psychische Eigenart des 
gewóhnlichen Mannes wirkungsvoll beeinflussen kónnen. Es 
ist seine Neigung, m it festen, gegebenen GroBen zu rechnen 
und ih r Werden, die Genesis, auBer acht zu lassen. Liest er 
in der Zeitung etwa von einem Verbrechen, so hat er seine 
mehr oder minder feste moralische Wertung f i ir  den Tater 
bereit. Es kommt ihm nicht in den Sinn, nachzudenken, was 
dem Verbrechen f i ir  eine seelische Entwicklung des Taters 
von der ersten Jugend bis zur Tat vorausgegangen sein mag. 
Und doch wiirde ihm erst die Kenntnis hieriiber iiber die 
Schwere der Schuld Aufschlufi geben. Und in analoger Weise 
vcllziehen sich auch die Urteile in  den Fallen des taglichen 
Lebens, ohne daB das genetische Element emstlich beriick- 
sichtigt wiirde. Da gibt es nun keine bessere H ilfe  f i ir  den 
eingreifenden Lehrer ais die Belletristik, vor allem die neuere. 
I i i  ih r ist das seelische Werden in einer unermeBlich reichen 
und wahren Weise geschildert.“

DaB das form al richtig  sein kann so zu denken („Opfer 
des Kapitalismus“ ), daB man aber trotz der R ichtigkeit dieses 
Gedankens iiber ihn hinwegkommen muB, ihn auch ein-



mai beiseite lassen, nicht denken konnen muB, das muB 
der Arbeiter lemen. E r muB sehen, daB er sich unnotig 
das Leben verbittert, verdirbt m it diesem Gedanken, daB 
jeder andere Mensch auch solche Erfahrungen sammelt, 
die ihn zerstoren wiirden, wiirde er ihnen allein Raum 
geben. Das muB er einsehen. E r muB erkennen, daB man 
unter allen Umstanden verzeihen konnen muB, daB es seine 
eigene Schuld ist, wenn er sich so verdirbt, seine Zufrieden- 
heit und seinen Gedankenflug zerstort, f i ir  den es viel schóne 
Dinge gibt, die ihm  geistigen H a lt und Zufriedenheit aufier- 
halb der A rbe it geben kónnten.

Dieses Selbstschuldsein gewahrt er nur, wenn er m it einem 
anderen Menschen zusammenkommt, der ihn durch diese 
edlere Denkweise beschamt und ihm ein geistiges Reich er- 
offnet, besonders indem er ihn lehrt, was wahre Freundschaft 
und Liebe ist.

Deshalb is t die Pflege der personalen Beziehungen not- 
wendig.

In  ganz speziellem MaBe muB der jungę Arbeiter dies 
Beschamen, dies Unterwerfen in Einsicht des eigenen Falsch- 
handelns und Falschdenkens aber in der Religion lernen. 
Sie lie fert ja  auch die personale Beziehung, wenigstens in der 
christlichen Religion. Die Seelsorge bleibt deshalb Er- 
fordemis.

DaB bei den Werktatigen trotz langjahriger Hetze gegen 
das Christentum, indem man es ais kapitalistisches Zweck- 
m itte l hinstellte, ein Bediirfnis nach dieser religiósen, per
sonalen Gesinnungs- und Stellungsgewinnung besteht, zeigt 
auch folgende AuBerung in einem Fragebogen (N r. IV, Frage 
13): „Obgleich ich diese Bilder (im Wachtraum), die meistens auf 

Schmutz ausgehen, nicht wollte, kommen sie doch immer wieder. 
Ich betrachtete sie deshalb ais Anfechtungen des Bosen und ergriff 

I die Hand des Mittlers Jesu Christi und sehe in ihm den Fuhrer 
fur mein Leben. Mogen andere dariiber lacheln oder spotten, eins 
steht jedenfalls fest: Er hat mir aus meiner inneren Not geholfen 
und mich freigemacht. Mógen nun die Versuchungen kommen 
oder mag ich sogar zuriickfallen in alte Siinden: Ich weiB, daB er 
mich erlóst hat und daB ich mit allen meinen Sorgen zu ihm kommen 
darf, auch mit der geschlechtlichen Frage, und dariiber bin ich zur 
inneren und auBeren Ruhe gekommen."

DaB iiberhaupt eine mehr oder weniger individuelle Be- 
handlung im Gesinnungs- und Denkunterricht E rfo lg  zeitigen
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m ufi, ergibt sich schon daraus, daB die jungen Werktatigen 
selbst das Bediirfnis haben, K ritik fah igke it zu erlangen und 
sich bei einem wahllosen Durcheinander guter und schlechter 
Darbietungen nicht wohl fiihlen. So schreibt ein i8 jahriger 
Jugendlicher (Fragebogen Nr. 44):

„Radio ist zur Volkssache geworden, ist manchmal ganz giinstig 
fiir gewisse Kreise. Im alłgemeinen ist es aber wie die Presse ein 
Verdummungsmittel, d. h., man nimmt das Gute und Schlechte, 
wie es gerade kommt."

An sonstiger Weltanschauung ist dem Arbeiter nicht mehr 
viel dienlich. Soli man m it ihm z. B. Schopenhauer lesen? 
E in besonders geschickter Lehrer kann das untemehmen, 
aber das sind natiirlich Einzelfalle. W ir  sind der Ansicht, 
daB man beim Arbeiter keinen philosophischen Dilettantis- 
mus ziichten soli. Der Arbeiter ist im Denken viel zu un- 
geschult, um in absehbarer Zeit fahig zu werden, m it ge- 
horiger K ritik fah igke it einen Philosophen zu lesen. Aus- 
nahmen sind natiirlich immer vorhanden. — Oder hat es 
vielleicht Zweck, den Arbeiter m it Darwinismus zu fiittern? 
W ir sind m it W urm n ) der Ansicht, dafi man m it der heutigen 
Zwietracht der verschiedenen Meinungen dem Arbeiter nicht 
den Geist verderben darf. W ir  meinen, es kommt in der 
Padagogik der Weltanschauung in der Hauptsache auf Re- 
lig ion und Gesinnungsunterricht an.

E in  Beispiel f i ir  Gesinnungsunterricht in einer Arbeiter- 
stunde soli nun folgen.

W ir haben dem jugendlichen Arbeiter zunachst den Unter- 
schied zwischen personalen Beziehungen (Freundschaft, Fiih- 
rertum, Familie) und sozialen Beziehungen kla r zu machen, 
also ihn zum ethischen Idealismus zu fiihren.

Man bringe den jungen Arbeiter in einer Arbeiterstunde in  
folgende Situation: „Denke D ir, Du hast einen Gesinnungs- 
genossen, der Deiner Partei angehort. E r  ist Dein Freund. 
Nun denke D ir, er gerate in Not und habe nicht das notigste 
Geld. Du hast selbst nicht viel; aber, wenn er von Deinem 
geringen Besitz etwas abbittet, wirst Du ihm davon mit-
geben?“  — Wenn der jungę Arbeiter nun sagt „Ja “ , dann
fahre man fo rt: „N un  nimm einmal an, Dein Freund geht 
zu einer andern, D ir  feindlichen Partei iiber. Wurdest Du 
dann auch noch, wenn er sich in derselben Lage befande, so

11) A- Wurm, a. a. O., St. 65.
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handeln?" — Im  giinstigsten Falle wird er „ ja "  sagen; dann 
muB man weiter forschen und fragen: „W iirdest Du es dann 
genau so gerne tun?" — Darauf w ird der Jugendliche sicher 
sagen: „Nein, nur m it Uberwindung." — Dann fragen w ir 
weiter: „W arum  tatst Du es denn iiberhaupt, wenn Du es 
nicht gerne tatst?" — Wahrscheinlich wird hierauf keine Ant- 
wort erfolgen, oder er wird sagen: „Ja, w ir waren friiher eben 
gut freund, und ich konnte es deshalb nicht abschlagen." — 
In  beiden Fallen wird wohl bei dem jungen Menschen eine 
gewisse Verlegenheit vorhanden sein. Diese nutzen w ir aus 
und fahren eindringlich fo rt: „D u  hattest in diesem Falle 
schlecht gehandelt, trotzdem Du Deinem fre u n d e  die Bitte 
e rfiillt hattest. Du hast dann gar nicht aus Liebe zu Deinem 
Freund gehandelt. Du hast ihm nur gegeben aus dem Zwang 
der auBeren Umstande heraus, vielleicht um ihn loszuwerden, 
oder weil er sonst Dich geschimpft hatte. Eine Liebestat 
ohne Liebe ist Liige. Du hattest ihm genau so gut, besser 
garnichts geben kónnen. Dein Freund ist D ir  nicht mehr lieb, 
seitdem er zur gegnerischen Partei iibergegangen ist. Ist das 
recht? Ist denn nicht ein Freund etwas anderes ais nur ein 
Parteigenosse ? Aber Du hattest vorhin ein unangenehmes 
Gefiihl, ais Du D ir  vorstelltest, er bate Dich, und Du ihm in 
Gedanken die Bitte abschlagen wolltest. Das kam daher, weil 
Du fiihltest, daB er von D ir  verlangte, trotz politischer Gegner- 
schaft, ais Freund von D ir  behandelt zu werden, und Du 
fiihltest, daB er Recht zu seiner Forderung hatte. So merke 
D ir : Eine Freundschaft hat nichts m it politischen Parteien 
zu tun. Kamerad und Genosse ist n icht gleich Freund.

Selbstverstandlich reagiert der jungę Arbeiter nur in den 
giinstigsten Fallen so fein und aufrichtig auf unsere Fragen 
wie oben. E r kann natiirlich auch, um uns los zu werden, 
sagen: „Ja, ich wiirde es ihm gegeben haben", ohne es echt 
zu meinen. Das Ganze ist ja auch ein etwas schwieriges Ge- 
dankenexperiment.

Sehr leicht tr it t  aber auch dieser Fa li ein: Der Jugendliche 
ruft entrustet: „M ein Freund zu einer feindlichen Partei? 
ausgeschlossen 1 Sie sind wohl verriickt und wissen wohl nicht, 
was Proletariertreue heiBt." — Da steht man dann und hat 
seine Antwort. Der Jugendlliche kann sich einfach nicht in 
die Situation versetzen, daB sein Freund ihn verlassen habe. 
Allen unseren Entgegnungen: „Angenommen, es ware einmal
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so; wenn Dein jetziger Freund nicht so tate, ware es ein,1 
anderer F r e u n d w i r d  er begegnen entweder m it einem un- 
verstandlichen Brummen, oder m it der schnodderigen Ant- 
w crt: „M it solchen Freunden gebe ich mich nicht ab.“  — 
Was w ill man da machen? Das ist die elende W irklichkeits- 
gebundenheit beim Proletarier. E r sucht nichts anderes ais 
Partei, auch in seinem sogenannten Freund. E r geht vollkom- 
men in der Masse auf. Solchen Menschen kann man nur m it 
Gewalt die Augen f iir  Uneigenniitzigkeit óffnen, ihnen die 
Pistole auf die Brust setzen, z. B. indem man sagt: „Glaubst 
Du, daB ich auch im  Dienste des Kapitalismus stehe, wenn 
ich hier mich m it D ir  berede und meine freie Zeit f i ir  D ich 
opfere?“  — Man w ird ihn so m it Uneigenniitzigkeit verfolgen 
miissen. Dann w ird er vielleicht doch einmal einsehen lemen, 
daB es noch andere Beziehungen gibt ais politische zwischen 
zwei Menschen.

W ir miissen die jungen Arbeiter zur Pflege von Freund- 
schaften fiihren, die iiber bloBe Geselligkeiten hinausgehen. 
Gerade in den heutigen geselligen Zusammenkiinften liegt f i ir  
die Jugend haufig eine groBe Gefahr, namlich zunachst die 
Btherrschung dieser geselligen Veranstaltungen durch Zwecke 
pclitischer oder sozialer A rt. H ieriiber auBert sich Schult12): 
„Schon an einer friiheren Stelle dieser Schrift ist darauf hin- 
gewiesen worden, daB die W irtschafts-Ethik und die E th ik  der 
Geselligkeit miteinander im  Kampfe liegen. Ais Ergebnis 
dieses Kampfes sehen wir, daB die W irtschafts-Ethik auch 
weite Gebiete der Geselligkeit durchsetzt hat. Begehrt im 
Wirtschaftsleben der Mensch seines Nachsten Hab und Gut 
und alles, was sein ist, so gre ift dies Streben heute auch 
schon ins gesellige Leben stark hinein. tibe ra ll w ird die 
Nachstenliebe, die Kameradschaft, die Freundschaft zuriick- 
gedrangt, und Neid, MiBgunst, Verschlossenheit, Unaufrich- 
tigkeit, H interhaltigkeit, HaB tmd Egoismus wuchem iippig 
empor. In  dieser Atmosphare ist es vollig  unmóglich, ein 
Leben nach innerer W ahrhaftigkeit zu fiihren. Auch im ge
selligen Leben fangt der Materialismus an zu herrschen.“

Dann aber sinkt die heutige Geselligkeit leicht zu einer 
leeren Vergniiglichkeit ohne inneren Gewinn herab. Auch hier 
lassen w ir Schult13) sprechen: „Heute zieht sich solche Ge-

12) J. Schult, Das Jugendproblem in der Gegenwart. St. 72, Berlin 1924.
13) J. Schult, a. a. O., St. 74.
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selligkeit in das Vereinsleben zuriick, das aber auch entsetz- 
lich ode geworden und zur Vereinsmeierei herabgesunken ist. 
Auch hier treten die Menschen einander kaum nahe. Das 
Erholungsleben w ird von larmender Betriebsamkeit beherrscht. 
Statt zur Besinnung fiih rt es zur Besinnungslosigkeit. Alle 
Geniisse werden fliichtig, alle Eindriicke haften auf der Ober- 
flache, Hast und Trubel kennzeichnen dies Leben. Es ist ais 
habe ein jeder eine unbestimmte Angst, daB er etwas Wich- 
tiges versaumen konne. Dahinter steckt der Trieb zur Be- 
tiiubung der inneren Stimmen oder gar der Hohłheit des 
Wesens. Die grenzenlose M iid igkeit und Enttauschung wird 
durch neue Betaubung verscheucht. Der Mensch findet nicht 
Menschen, er findet nur Larven in menschlicher Gestalt. So 
ist auch das ganze Vergniigungsleben auf Unwahrhaftigkeit 
aufgebaut“ .

Wenn aber, worauf schon in diesem Kapitel (Abschnitt B i ) 
hingewiesen wurde, die Vereine und Jugendbiinde immer noch 
durch Schaffung persónlicher Beziehungen das meiste in der 
Jugendbildung geleistet haben, so ist daraus ersichtlich, wie- 
viel geleistet werden kónnte, wenn es mehr Persónlichkeiten 
gabe, die zu einer persónlich individuellen Behandlung der 
Arbeiter die Aufopferungsfahigkeit hatten. Es bestehen aber 
zwei Hauptschwierigkeiten in der Arbeiterpadagogik: Einmal, 
daB es wenige in der gebildeten Volksschicht gibt, die sich 
f i ir  die Arbeiterklasse interessieren, geschweige opfem, zum 
andern, daB die Arbeiter ein schwer iiberwindbares MiB- 
trauen allen Einfliissen von auBen entgegenbringen. Diese 
Gesinnungsenge haben w ir ja  schon erwahnt und beschrieben.

Wie schon aus dem angefiihrten Unterrichtsbeispiel her- 
vorgeht, darf der Arbeiterunterricht kein Massenunterricht 
sein. Individuelle Behandlung und Lehrerpersónlichkeit sind 
Grundbedingungen.

Daraus ergibt sich schon, daB auch das Verhaltnis zwi- 
schen Arbeiter und F iihrer ein persónliches sein muB, das 
auf personaler Wechselwirkung aufgebaut ist.

W ir denken noch des vielleicht wesentlichsten personalen 
Beziehungssystems, der Fam ilie. E in gutes Familienleben kann 
am meisten ethische Werte frei machen und positive Krafte 
dem Arbeiter in seine tagliche Lebenslage einstrahlen. Lernt 
der Arbeiter w irklich in der Pflege des Familienlebens einen 
Sinn finden, so wird sein unterdriickter Gesinnungsstrom frei
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werden und die berufliche Verdrossenheit weichen kpnnen. 
Ober die Bedeutung und Pflege des Familienlebens sagt der 
Sozialist Schult14) folgendes: „Sie (die Jugend) hat sich f iir  
ihre Lebensdauer ais Einzelwesen m it der Frage zu befassen, 
wie sie sich zur Familie stellen soli. GróBtenteils w ird sie 
praktisch m it der Griindung eines eigenen Haushalts und m it 
der EheschlieBung dazu gezwungen. Kann sie aus ihrem 
Geist heraus der Familie neuen Sinn und Inhalt geben.? 
Oder muB sie die Folgerung ziehen, daB sich die Familie 
vollig und unwiderruflich iiberlebt habe? Aus theoretischen 
Erwagungen heraus — und weil es sehr viel beąuemer ist — 
wird die letzte Frage gern bejaht. Zukunftsphantasien man- 
cher Sozialisten unterstiitzen diese Ansicht. In  W irklichkeit 
zeigen sich neuerdings Anfange einer Neubelebung der Familie 
(Schrebergarten, Siedlungen m it kleinen Eigenhausern, wach- 
sendes Interesse an der Erziehung der Kinder, Elternbeirate). 
D iirfen diese Anfange ais Riickschritte angesehen werden? 
MuB der Sozialist sie bekampfen? Oder mufi er nicht in ihnen 
positive Neuerscheinungen sehen, die der Atomisierung und 
Entseelung sich entgegenstemmen ? Lassen sich nicht daraus 
f iir  den Kampf um den Sozialismus der jungen Generation 
und ihres Nachwuchses Krafte saugen? Die Idee einer voUigen 
Auflósung der Familie ist nichts anderes ais die geradlinige 
Fortsetzung eines biirgerlich-kapitalistischen Gedankens, ist die 
Vollendung des biirgerlichen Individualismus, der Atomisie
rung der Gesellschaft. Die Wiedererweckung eines gesunden 
und natiirlichen Familienlebens steht dem Sozialismus nicht 
im Wege, kann ihm vielmehr den Boden ebnen.“

A li die besprochenen personalen Beziehungen helfen dem 
Arbeiter sich in Vielheiten von Lebensformen und Lebens- 
situationen zu versetzen. Das dient der Phantasiebereicherung. 
Sie helfen ihm, das enge Schema von personlichen Beziehun
gen, die er kennt, seine Gesinnungsenge uberwinden.

b) P h a n t a s i e e r w e i t e r u n g  d u r c h  P f l e g e  d e r  
i n h a l t l i c h e n  F i i l l e .

Wie es zuerst nótig war, dem Arbeiter durch mehr formale 
Erweiterung des geistigen Horizontes Auffassungsvermogen 
f iir  neue Inhalte zu verleihen, so ist es natiirlich auch ander
seits notig, die F iille  der inhaltlichen Mannigfaltigkeit (die

14) J. Schult, a. a. O., St. 84 f.
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phantastische F iille : siehe Kapitel VI, Abschnitt B i )  un- 
m ittelbar von auBen her zu nahren. Diese Aufgabe kommt 
dem am nachsten, was man m it dem Arbeiter bisher fast nur 
aufgestellt hat, dem Darbieten schóner und wertvoller Gegen- 
stande der Plastik, Dichtung, Weltanschauung.

Doch handelt es sich bei uns weniger darum, dem Jugend
lichen wahllos Dinge zu bieten, gleichgiiltig ob und wieweit 
er sie versteht. W ir wollen mehr seine elementare Anschau- 
ungskraft bilden, ihm nur Materie geben f i ir  ein freies Walten 
der Phantasie. W ir wollen ihm ganz leicht verstandliche 
Dinge geben, die miihelos in seine Anschauung eingehen, 
ihn trotzdem aber vielseitig anregen.

Da ist vor allen Dingen die Pflege der Sinnenfreudigkeit 
schlechthin zu nennen. Man hat den Jugendlichen auf Wan- 
derungen auf die Farbenzusammenstellung aufmerksam zu 
machen. Doch hat hier gleichzeitig die feinere asthetische 
Bildung einzusetzen, so daB der Jugendliche Sinn bekommt 
f i ir  Farbenkompositionen. Auch Raum- und Flachenanschau- 
ungen sind dabei zu pflegen. Es darf natiirlich nicht bei einem 
„Farbenfressen" bleiben, was bei dem Jugendlichen so wie so 
schon in Schwang ist.

Auf diese Weise kann auch das Naturerleben gefórdert 
werden, das ja bei den werktatigen Jugendlichen noch zu sehr 
zweckrational eingestellt ist.

Dieselbe Methode muB auch herrschen bei der Betrachtung 
von Werken der bildenden Kunst. Man muB immer zuerst 
den Werktatigen auf Dinge aufmerksam zu machen verstehen, 
die seinem Verstandnis am ehesten zuganglich sind.

W ir empfehlen f i ir  den Zeichenunterricht jene Methode 
anzuwenden, die auch schon auf hóheren Schulen benutzt wird. 
Dem Jugendlichen werden bunte Papierbogen in allen Farben 
gegeben, und er soli dann m it davon abgerissenen bunten 
Teilen ein asthetisches Gebilde zusammenstellen. Die Schere 
w ird absichtlich beiseite gelassen, damit der Jugendliche nicht 
die Aufmerksamkeit an auBerasthetische Dinge verschwen- 
det: an Sauberkeit, Genauigkeit, Glatte.

In der schónen L itera tur wiirde man dann sehr viel er- 
reicht haben, wenn es der Jugendliche dazu brachte, wieder 
ein gutes Marchen schatzen zu lemen. N icht ais wenn man 
ihn in das Marchenalter zuriickversetzen wollte; das real- 
gebundene Interesse, was das K ind am Marchen hat, darf
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der Jugendliche nicht mehr kennen. E r muB das Asthetische 
in der einem orientalischen Teppich gleichenden traumhaften. 
Handlungs- und Bilderfolge im Marchen sehen. Und er muB 
einsehen lernen, daB das wirkliche Leben, wenn man es m it 
einem in gewissem Sinne malerischen Auge sieht, dem M ar
chen gar nicht so unahnlich ist.

Freilich, die Wirklichkeitsgebundenheit des jugendlichen 
Arbeiters muB schon in bedeutendem MaBe iiberwunden sein, 
wenn er in dieser Weise ein Marchen verstehen soli. Konnen 
es doch die allermeisten Durchschnittserwachsenen nicht ein- 
mal. Es g ibt leider Vater, die darauf stolz sind, daB ihre 
Kinder schon m it acht Jahren ein Marchen verachten gelemt 
haben.

Die Liebe zur reinen phantastischen F iille  kann dem Ju
gendlichen am leichtesten im Marchen beigebracht werden, 
weil dort alles Sensationelle, was f i ir  den Arbeiter selbst der 
besten Erzahlung anhaftet, ganzlich ausgeschaltet ist. Es 
kommt eben darauf an, dem Werktatigen Dinge zu bieten, 
die er, wenn er sie schon findet, um w irklicher Werte willen 
schon finden mufi. In  dieser Beziehung ist wohl das M ar
chen das Beste, was man sich denken kann.

c. P h a n t a s i e e r w e i t e r u n g  d u r c h  
K u n s t p a d a g o g i k .

Wenn es einmal gelungen ist, dem Arbeiter geistig den 
Star zu stechen, ihn in dem Tiefsten seines Personlichkeits- 
kems anzufassen, dadurch, daB w ir ihn zur Selbsterkenntnis 
seiner Schwache brachten, ihn ein geistiges, unegoistisches, 
persónliches Verhaltnis zwischen Menschen und die Gefangen- 
heit in egoistischer Gesinnungsenge iiberwinden lehrten, ist 
es auch móglich, ihn zur ąualifizierten Auffassung geistiger 
Giiter, insbesondere der Kunst zu fuhren.

W ir  konnen nicht anders auf die Phantasiefunktion ein- 
wirken, ais daB w ir die tiefgelegensten Hemmungen, die 
immer im Persónlichkeitszentrum liegen (Gesinnungsenge, 
Wirklichkeitsgebundenheit) zuerst beseitigen. Erst wenn w ir 
dem Arbeiter die geistigen Inhalte eróffnet haben, machen 
w ir ihn f i ir  die Vielheit der Situationen und Lebensformen 
und besonders aber auch f iir  Gegenstande der Kunst auf- 
nahmefahig. DaB w ir recht tun, in dieser Weise vom geistigen 
Zentrum aus zur inhaltlichen Peripherie hin Phantasie-Pada-
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gcgik zu treiben, zeigt unser obiges gedachtes Beispiel aus der 
Arbeiterstunde, wo der Jugendliche durch Gesinnungsenge 
einfach gehindert war, sich die von uns geforderte Situation 
vcrzustellen.

Was die Pflege des Phantasielebens durch Kunstgegen- 
stande angeht, so muB die Schule schon den Grundstein dafiir 
legen. Die Bedeutung der Pflege des Phantasielebens fu r das 
spatere Berufs- und Geistesleben ist Grund genug zu dieser 
unbedingte Forderung. Die Schule soli, soweit es angangig 
ist, ihre Unterrichtsfacher in den Dienst der Kunst stellen. 
W ir denken hierbei an den natur- und heimatkundlichen, an 
den Geschichts- und Deutschunterricht, an den Zeichen- und 
Werkstattenunterricht. Es ist eine Selbstverstandlichkeit, daB 
die Volksschule keine Kunsterziehung im strengsten Sinne 
treiben kann. Es handelt sich bei ih r mehr darum, Liebe 
und Neigung zur Kunst in das empfangliche Herz des Kindes 
zu legen, eine Aufgabe, die f i ir  eine spatere eigentliche Kunst
erziehung Vorbedingung sein muB.

Allerdings kann bei den phantasiebegabten Schiilem die 
Schule eine Kunsterziehung in bescheidenem MaBe einleiten. 
Prof. Schneider15) hat auch in seinem Individualitatsbogen 
eine Rubrik iiber die Phantasiebegabung eingefiihrt. Dies ist 
sehr wertvoll zur Auffindung der Phantasiebegabten. Ihnen 
muB Gelegenheit zur Phantasiebetatigung verschafft werden, 
sodafl sie schon eine vorbereitende Kunsterziehung empfangen 
konnen. Hierzu eignen sich sehr gut literarische Schiiler- 
nachmittage, wie sie Kautzł6) angibt und der Handfertig- 
keits- und Werkstattenunterricht.

Schon mehr kann die Berufsschule der eigentlichen Kunst
erziehung dienen. Hat sie es doch m it Schiilem zu tun, die 
in diesem A lter besonders empfanglich sind. Unsere Richt- 
linien, die w ir aufstellen, sind ja  auch nicht in  erster Linie 
f iir  die volksschulpflichtige, sondern f i ir  die schulentlassene 
werktatige Jugend gemeint und sind daher mehr f i ir  Berufs- 
schullehrer, Jugend- und Arbeiterfiihrer verwendbar. W ie w ir 
uns eine Kunstpadagogik denken, wollen w ir nun andeuten.

Es soli versucht werden, eine asthetische Bildung von innen 
heraus zu erreichen, im Gegensatz zu einer Bildung von 
auBen her, durch bloBes Darbieten, wenn auch einer aus-

15) Prof. F. Schneider, a. a. O., St. 255 f.
16) H. Kautz, a. a. O., St. 290.
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gesuchten Mannigfaltigkeit von Kunstwerken. Versteht der 
jungę Arbeiter ein gutes Kunstwerk, so ist die Bedingung f iir  
eine tiefere Erfassung aller anderen Kunstwerke hierdurch 
mitgegeben.

Die schóne L ite ra tu r ist f i ir  eine Kunsterziehung in un- 
serem Sinne das giinstigste Bildungsobjekt. Von hier aus muB 
die Expansion des geistigen Kunstverstandnisses auch auf die 
anderen Kiinste, namentlich auf die Theaterkunst, nachher 
von selbst erfolgen.

W ir denken uns wieder in eine Arbeiterstunde hineinver- 
setzt und wollen den Versuch machen, dem jugendlichen 
Arbeiter ein paar Dichtungen zu bieten, die asthetisch auf 
einem so verschiedenen Niveau stehen, daB der Unterschied 
selbst von den Jugendlichen m it einiger Leichtigkeit erfaBbar 
ist. W ir bieten ais erstes folgendes Gedicht von einem Ar- 
beiterdichter:

Sternenwarts.
O Mensch, nun hebe deine vollen Hande 
Auf in den Sternensang der Ewigkeit,
Und trage in das leuchtende Gelande 
Die Sonne einer jungen Menschlichkeit.
La6 deine Augen in den Himmel sinken 
Und frohlich weinen in der blauen Fiut;
LaB deinen Mund an vollen Schalen trinken 
Der Opferflammen klare, heilige Glut.
In deinem Arm muB jung die Erde bliihen,
Dein Herzschlag fiillt das helle, weite AU;
Der Erde Leibe muB rot im Blute gliihen 
Wie einer Seele klingender Chorał.

Nun fragen w ir die Jugendlichen: „G efallt Euch das?“  Sie 
werden es wahrscheinlich noch einmal hóren wollen, weil sie 
es nicht verstanden haben, und dann werden sie schliefilich 
ehrfiirchtig sagen: „Ja, es ist schon.“

Dann fragen w ir: „Ja, was ist denn daran schon?" Vielleicht 
lautet ihre Antwort dann: „Es ist so was nach oben Streben- 
des darin, was aus dem A lltag herausfiihrt, etwas von Auf- 
opfenlng des Proletariats." (Denn sie werden die Ausdriicke 
„Opferflammen" und „im  Blute g liihen" vielleicht auf das 
Proletariat beziehen.)

W ir fragen weiter: „Aber, es steckt doch direkter Unsinn 
in dem Gedicht; wie kann man denn seine Hande in  ,den 
Sternensang der Ewigkeit* heben? Und was hat ,die Sonne 
einer jungen Menschlichkeit* im ,leuchtenden Gelande* zu tun?
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Und wie kann man denn seine ,Augen in den Himmel sinken 
lassen*? Und wenn der Mund ,der Opferflammen Glut* trinkt, 
dann muB er sich doch dabei verbrennen.“

Dann werden die Jungen wahrscheinlich entriistet und ent- 
setzt iiber uns herfallen: „Ja, aber das darf man doch nicht 
so wórtlich nehmen. Das wird doch nur ein dummer Mensch 
glauben, daB man Flammen trinken und die Augen in den 
Himmel sinken lassen soli. Da soli doch was m it ausgedriickt 
sein, das ist doch eine ganz bestimmte Stimmung.“

Darauf fragen w ir: „Was ist denn da so bestimmt aus- 
gedriickt?“

Darauf werden sie wieder kommen m it denselben Aus- 
driicken wie oben: „Aufopferung des Proletariats“  — „nach 
oben Strebendes“ , und dann schlieBlich, wenn. w ir darauf 
hinweisen, daB sie nichts Bestimmtes finden konnen (denn 
Aufopferung des Proletariats ist nichts Bestimmtes; die Phra- 
senhaftigkeit des Ausdruckes miissen w ir ihnen vielleicht 
durch weitere Fragen zum BewuBtsein bringen) werden sie 
schweigen miissen.

Daraufhin gehen w ir weiter und sagen: „N un w ill ich Euch 
mai ein Gedicht .vorlesen, worin etwas ganz Bestimmtes gesagt 
ist, aber nicht so unsinnige Ausdriicke vorkommen.“

W ir tragen folgendes Gedicht von Goethe vor:
Wandrers Nachtlied.

Ober allen Gipfeln 
Ist Ruh,
in  allen Wipfeln 
Spiirest du 
Kaum einen Hauch;
Die Vógelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde 
Ruhest du auch.

W ir fragen wieder: „W ie  gefallt Euch das?“
Es wird in der Antwort Zaudern eintreten. Dann wird 

vielleicht die Bemerkung fallen: „Das ist auch ganz schon, 
aber das ist doch ganz einfach und nichts Besonderes. Das 
sind doch nur Vógel im Walde, abends, wenn alles s till ist. 
Das kann man sich doch ganz leicht vorstellen; da steckt 
doch nichts Besonderes hinter.“

„Ja und weil man das andere Gedicht sich nicht leicht vor- 
stellen kann, deshalb habt Ih r es lieber ais dieses? Ist denn 
ein Gedicht schon, wenn man sich nicht richtig  vorstellen
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kann, was es sagt?“  — Dann wird wahrscheinlich wieder 
verlegenes Schweigen eintreten.

„Also, das zweite Gedicht kann man sich vorstellen. Nun 
wollen w ir einmal sehen, ob w irklich so wenig darin steckt. 
Wenn das Gedicht nichts weiter ist, ais daB es sagt, was Ih r  
eben sagtet, daB Vógel im Walde sind, abends wenn es ganz 
s till ist, dann hatte ich Euch das Gedicht ja  gar nicht vor-> 
zulesen brauchen. Ich hatte Euch ja  gerade so gut sagen, 
kónnen: Stellt Euch einmal vor, die Vógel sind alle abends 
s till im Walde und Ih r wandert durch die Natur. Erlebt Ih r 
dann w irk lich  dasselbe wie wenn ich Euch das Gedicht vor- 
lese? Ich w ill es Euch noch einmal vorlesen.“

Und dann lesen w ir es noch einmal und fragen anschlieBend: 
„Nun, ist es w irk lich  dasselbe ?“  Dann werden sie wohl zógernd 
herausriicken: „Nein, es ist doch anders.“

„Ja, was ist denn anders?"
„Ja, wenn Sie das Gedicht vorlesen, bekommt man ein ganz 

bestimmtes Gefiihl. Es kommt eine Ruhe iiber einen. Man 
sieht die Vógel und die stillen Baume auf einmal m it ganz 
anderen Augen an, ais wenn Sie einfach sagen: Denkt Euch 
einen Wald abends, wo die Vógel nicht rr^hr singen und 
alles zur Ruhe is t."

„Aha, also in diesem Gedicht liegt eine ganz bestimmte 
Stimmung?"

Ja ."
„Steckt also nichts in diesem Gedicht?"
„Doch."
„Ja, wie war es denn nun m it dem ersten Gedicht? Ih r  

habt doch gesagt, daB eine bestimmte Stimmung darin ware; 
ist es denn da genau so, wie in diesem Gedicht?"

Nach Schweigen oder einer verneinenden Entgegnung fahren 
w ir fo rt: „Seht Ih r wohl, in dem ersten Gedicht steckt 
iiberhaupt gar nichts drin. Ih r habt nur gemeint, es ware so. 
Ih r  habt Euch durch allgemeine Redensarten und Phrasen 
betóren lassen. Ih r  hattet nur ein verschwommenes Gefiihl 
bei dem ersten Gedicht, und wenn Ih r  etwas fassen wolltet, 
war nichts Bestimmtes da. Es kommt nicht darauf an, daB 
in einem Gedicht verschwommene, unbestimmte Ideen an- 
gedeutet sind, sondern daB man etwas Bestimmtes hat."

„N un  wollen w ir einmal sehen, woher der Unterschied der 
beiden Gedichte kommt. In  dem zweiten Gedicht war jedes
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W ort und jederReim  sorgsam abgewogen. Jedes Einzelne kann 
selbstverstandlich und ungezwungen aus der Stimmung des 
Ganzen heraus. Es ist alles so deudich geschildert, dafi Ih r es 
Euch, wie Ih r eben gesagt habt, gut vorstellen kónnt. Und 
doch ist kein W ort zu viel und keins zu wenig. Seht Euch das 
Gedicht einmal daraufhin an! Kónnte man f i i r  irgendwelche 
Worte andere setzen? Kónnte man z. B. f i i r  ,G ipfel‘ Baume 
sagen? Nein, dann ist die Stimmung zerstórt. Oder kónnte 
man anstatt ,spiirst D u ‘ fiihlest Du sagen? Nein. Seht Ihr, 
es kommt nicht darauf an, dafi unklare Ideen angedeutet sind, 
um dem Gedicht Inhalt zu geben. Im  zweiten Gedicht ist 
von ganz einfachen Dingen die Rede, von Baumen, Vógeln und 
Wald. Und doch erlebt Ih r bei diesem Gedicht etwas viel 
Tieferes ais bei dem ersten. Das kann aber immer nur dann
sein, wenn so jedes Wort, jeder Reim und jede Zeile un-
gekiinstelt abgewogen sind. Trotz anschaulicher Schilderung 
ist kein Ausdruck und keine Silbe zu viel.“

„ Ih r  werdet jetzt sof ort sehen, dafi es bei dem ersten Ge
dicht nicht so war. Abgesehen davon, dafi die Verse un-
beholfen sind, kónnte man Stellen andem und das Gedicht 
wiirde nicht schlechter, wie das zweite, sondern besser. Man 
kónnte z. B. sagen statt

„L a fi Deinen Mund an vollen Schalen trinken 
Der Opferflammen klare, heilige G lu t" 

etwa so:
„Dein B lick soli Feuergarben trinken 
Der Opferflammen. K la r und heilig ist die G lut." 

Dann ware diese sinnlose Albernheit m it dem Mund, der 
Opferflammen trinken soli, gleichzeitig beseitigt."

„Seht Ih r  wohl, jetzt habt Ih r den Unterschied zwischen 
einem guten und einem schlechten Gedicht."

Um eine giinstige eindrucksvolle Schlufiwirkung zu er- 
zielen, lese man das Goethe’sche Gedicht daraufhin noch 
einmal vor.

Die ausgefiihrte Lektion ist wohl die einzig richtige Art, 
Jugendlichen Verstandnis eines Gedichtes beizubringen. Es 
gibt ja  Padagogen, die auf folgende A rt vorgehen: „Nun, 
Jungens, was steht denn in dem Gedicht? Seht, der Dichter 
kommt erst von dem niederen Pflanzenreich zum Tierreich 
der Natur, den Vógeln und schliefilich ruht sein Gedanke im 
Allgemeinmenschlichen. * *
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Auf diese Weise unterstiitzt man den Jugendlichen in . seiner 
Phrasenhaftigkeit, in seiner Neigung zu abstrakten Leerbegrif- 
fen, zu bodenlosen Idealen, die die jungen Arbeiter ja  doch 
nur zu praktischen Strebezielen umdeuten. Allgemeine Mensch
lichkeit ist f i ir  sie z. B. die Internationale oder Ahnliches. 
(Praktischer Idealismus.)

W ir wollen die Jugendlichen zu einem, wenn auch elemen- 
taren Formverstandnis bringen, zum asthetischen Idealismus. 
Sie miissen lemen, daB es auf Inhalts- und Darstellungswerte 
(wenn es auch ideale sind) nicht ankommt, sondem auf das 
Verstandnis und das Umgehenkonnen m it sinnlichen Formen 
(W ort, Rhythmus, Reim usw.) und daB man m it dereń spar- 
samer und abwagender Behandlung nur allein zu einem kiinst- 
lerischen Gedanken, einer gestalteten Einheit kommen kann 
(asthetisches Ideał).

Auf die im Unterrichtsbeispiel angedeutete Weise allein 
hat man die Móglichkeit, den Jugendlichen asthetisch zu 
bilden. Man mag ihm bieten und m it ihm aufstellen, wajs! 
man w ill. Wenn der Jugendleiter nicht das asthetische Ver- 
standnis hat, das unsere obige Methode voraussetzt, dann 
sind Hopfen und Malz rettungslos verloren.

Ahnlich wie in unserem Beispiel hat man bei allen anderen 
Kunstgattungen vorzugehen.

Beim Theater miissen w ir den Jugendlichen hinter die 
Kulissen fiihren. E r soli nicht nur die Handlung und Cha- 
raktere durch E infiih lung verstehen, sondern er muB auch 
erleben, daB selbst der tragische Untergang eines Helden 
elhisch Erfreuliches darstellen kann: DaB das Kampfen des 
untergegangenen Helden anderen wirklichen H alt und Freu- 
digkeit geben kann; daB also der untergegangene Held doch 
eigentlich nicht untergegangen ist, das muB er verstehen.

W ir  fanden, daB das Musikverstandnis bei den jungen Ar- 
beitern im Verhaltnis zu den biirgerlichen Jugendlichen auf 
einer tiefen Stufe steht. Man vermag in der Musik meist 
nur etwas Charakterisierendes, Schilderndes zu sehen, besten- 
falls schwelgt man expressionistisch in Stimmungen. Auch 
hier ist es nótig, den Arbeiter so weit wie móglich zu einem 
gewissen Formverstandnis zu zwingen. Vielleicht gelingt das 
am besten dadurch, daB w ir ihm ganz einfache musikalische 
Gebilde bieten, etwa bloB eine gute Melodie, die er entweder 
ais langweilig beurteilt oder nur wegen ih re r faktischen musika-
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lischen Q ualitdt schon finden kann. Findet er sie schon, so wis- 
sen w ir positiv, daB er ihren musikalischen Gehalt verstanden 
hat; findet er sie nicht schon, so suchen w ir ihm durch Ver- 
gleich m it einer w irklich schlechten Melodie den Unterschied 
kla r zu machen, so daB er auf die musikalischen Werte der 
ersten Melodie hingelenkt wird. Diese Musik-Padagogik kann 
m it den einfachsten M itteln geschehen und gleichzeitig m it 
der Belebung guter Haus- und Wandermusik einhergehen. 
Es ist dieselbe Methode, die w ir auch in  der Beibringung 
des asthetischen Gedichtverstandnisses anwandten.

Bei der M alerei und P lastik  miiBte dieselbe Methode in 
analoger Weise angewandt werden.

Es ist wohl eine Selbstverstandlichkeit, daB Kunstpadago- 
g ik bei den jugendlichen Arbeitern zu betreiben sehr schwierig 
ist. Der E rfo lg  der von uns beschrittenen Methode hangt 
vor. dem Kónnen des Lehrenden ab. Auch ist nicht von 
vornherein bei allen Werktatigen eine W irkung zu erwarten; 
aber der Sinn der padagogischen Bestrebung ist schon er- 
f iillt ,  wenn auch nur wenige davon Nutzen haben.





IX . Bestatigung unserer Ergebnisse durcb Aussagen von 
Jugendleitern und Jugendfuhrern1).

In  den allermeisten Fallen stimmten die Ergebnisse der 
Befragung m it dem von uns aufgestellten Strukturbild iiber- 
ein. Dieses Resultat ist besonders hoch zu werten, da die 
betreffenden Herren iiber die Beantwortung der Fragebogen 
vóllig  in Unkenntnis gehalten worden waren.

Es ist hervorzuheben, daB ein Fa li der Obereinstimmung 
einen Fa li der Nichtiibereinstimmung unendlich an Bedeu- 
tung iiberragt. Denn letzterer kann in demNichtvorhandensein 
der Fragen oder der Gesichtspunkte, die f i i r  uns leitend waren, 
bedingt sein.

Wenn z. B. auf die Frage, ob bei den werktatigen Jugend
lichen ein liebendes Verhaltnis ganz ohne praktischen, zweck- 
dienlichen Hintergrund vorkomme,- geantwortet wird, dieses 
Verhaltnis finde sich nicht selten zu Natur, Tieren und Men
schen, so besagt diese Auskunft nichts gegeniiber der Tatsache, 
daB viele Herren ausdriicklich sagen, daB immer praktische oder 
egoistische Motive irgendwie im Hintergrund stehen. Diese 
pessimistischen Urteile miissen eben aus der Praxis und per- 
sónlichen Erfahrung stammen, da wohl keiner ein solches

ł ) Nach dem Tode Jungs blieb ais Quelle nur die Auswartung der 
schriftlichen Umfragen, dis bereits vorher bsi den Jugendleitern, die fiir 
Unterbringung der Fragebogen sorgten und deshalb interessiert waren, 
gemacht worden waren. Konstantę Fragen (in kleinen Fragebogen zusam- 
mengestellt) waren dem gefundenen Strukturbild gemafi ausgewahlt; jedoch 
so, dafi sie der Einstellung der Jugendfuhrer angepafit waren, und unnióg- 
lich  suggesłiv wirken konnten. Es wurde gefragt, ob clie werktatigen 
Jungen empfindsam (gefiihlvoll) seien, empfindlich gegen Eindriicke von 
auBen, ob sie leicht in Skrupel und verwickelte Betrachtungen gerieten, 
ob sie ein liebendes Verhaltnis kennten, das von keinem praktischen Ge- 
slchtspunkt (wie Besitz) beriihrt ware, ob Nichtwunschphantasie (der Unter
schied von der Wunschphantasie, die wirklichkeitsgebunden ist, wurde am 
Beispiel erlautert) bei ihnen vorkomme, unter welchen Gesichtspunkten sie 
ein Kunstwerk betrachteten, wie ihr Verhaltnis zur Natur sei und endlich, 
wie iiberhaupt beide Klassen von Jugendlichen sich nach Ansicht der 
Herren unterschieden. — Die Auskiinfte sind im folgenden mit fast wórt- 
lichen Redewendungen in indirekter Form wiedergegeben.
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U rte il ausspricht, wenn er nicht persónlich enttauscht wor- 
den ist.

W ir stellten in unserem Strukturbilde die W irklichkeits- 
gebundenheit der Phantasie und m ithin Phantasiearmut fest. 
So sagt der befragte H err (es sei erlaubt, die Betreffenden 
k iin ftig  der Einfachheit halber m it Nummem zu nennen) 
Nr. i,  im  allgemeinen seien die Jungen nicht leicht empfind- 
sam, sondern eher abgestumpft, weil nicht leicht etwas bei 
ihnen zum Erlebnis werde. Es miisse schon eine starkę 
Sensation ( 1) oder ein sehr stark gefiihlsbetontes Erlebnis 
sein, das von auften an sie herankommend, tiefer auf sie wirken 
wiirde. Die Jungen behielten nur das auftere Oescheheti, Er- 
lebnisse auf Wanderungen, Baumepliindem usw. Derselbe 
H err sagt sogar, er glaube, dafi bei werktatigen Jungen Be- 
standstiicke von Phantasien, die sich aus Wiinschen erklar- 
ten, sehr selten seien. Die Phantasie ernahre sich aus Filmen, 
Frank Allan-Heften und aus schwiilen Gesprachen.

Diese Aussage ist noch pessimistischer ais das, was w ir 
im Strukturbild angegeben haben; sie kennt nicht einmal 
Wunschphantasie (und ist wohl etwas einseitig).

Nach Nr. 3 sind die Jugendlichen sehr empfindlich nur 
f iir  grofie, f i ir  sie imponierende Erlebnisse, Ereignisse bei 
denen sie selbst zugegen waren, wie Jugendtagungen, Feste- 
feiem, Wanderungen. Es sind also nur von auften kommende 
Ereignisse, reale Fakten, f i ir  die die Jugendlichen empfindlich 
sind, die ihre Phantasie anregen.

Die (zweckfreie) Nichtwunschphantasie wird auch vonN r. 6 
bezweifelt. Gerade die werktatige Jugend lebe von Wunsch 
zu Sehnsuchł.

Auch nach Nr. 10 iiberwiegt die Wunschphantasie. Der Ju
gendliche lebt sich in eine Rolle hinein, in der er seine ver- 
meintlichen Krafte angewandt zu finden glaubt (w ir erinnern 
an die Zielphantasien Beruf und Ehe betreffend in den Frage- 
bogenantworten).

N r. 11 laBt ebenfalls beim jugendlichen Arbeiter die 
Wunschphantasien die Hauptrolle spielen.

Ebenso ist nach Nr. 12 die Wirklichkeitsphantasie iiber- 
wiegend vorhanden.

Auch Nr. 5 sagt, dafi die von aufien kommenden Erlebnisse, 
wie mitgemachter Festzug, Ęinkehr, Ausflug haften bleiben
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und daB Nichtwunschphantasien seines Erachtens hóchst selten, 
die andern aber um so haufiger seien.

Derselbe H err sagt auch, daB verwickelte Betrachtungen 
(wegen der geringen Skrupelhaftigkeit) selten seien.

In  dieselbe Richtung weist die wunderschóne Aussage von 
Nr. 7: D ie Arbeiter seien mehr auf sich gestellt, impulsiv, 
leicht in der Entscheidung, der biirgerliche Jugendliche neige 
zur K r it ik  und Dialektik. Der P roletarier wolle nicht Zu- 
schauer bleiben, sondern selbst ein Stiick der Auseinander- 
setzung sein (U ). So sei seine Haltung zur Geschichte beson
ders da lebendig, wo sie ein Stiick seines Lebens mitbetrafe (II) 
(z. B. 1848).

Das ist sicher richtig. Der Arbeiter kennt meist nur die 
Debatte, in der er Ringkampfer ist genau wie im  kórperlichen 
Ringkampf, nicht aber die Diskussion, wo es auf den Reich- 
tum der sachlich dargebotenen Inhalte ankommt.

Diese Aussage kónnte nicht schóner die Wirklichkeitsgebun
denheit des Proletariers darstellen. Wahrend der biirgerliche 
Jugendliche iiber dem aktuellen Charakter der Ereignisse 
steht, in den Vielheiten der Móglichkeiten sich verstrickt, 
verteidigt der Proletarier sich in der Debatte, — oder gre ift 
an —, ist also auch darin situationsgebunden.

Glanzend ist auch, was Nr. 1 in dieser Richtung sagt: 
Verwickelte Betrachtungen iiber das F iir  und W ider einer 
Handlung kennen die Proletarier im allgemeinen nicht. DaB 
mache ja  die Arbeit so schwer, daB es meist nicht zum Kampf 
der Motive kame (I), sondern, daB man einfach nach N iitz- 
lichkeitsm otiven triebhaft handle. Besondere Streiche und 
Handlungen kónnten wohl in  einem F iir  und W ider besprochen 
werden. Aber das ist ja  wieder Situationsdialektik, keine echte.

Auch nach Nr. 12 liefern Spiel und Sport die Themen zu 
Debatten. Zu verwickelten Betrachtungen karne es nicht.

E in  weiteres Kennzeichen der proletarischen Phantasiestruk- 
tu r ist der praktische Idealismus (im Gegensatz zum asthe- 
tischen und ethischen) und die damit zusammenhangende 
relative Skrupellosigkeit (realgebundenes Ethos).

So sagt N r. 5 auf die Frage, ob die werktatigen Jugend
lichen leicht Skrupel hatten, daB diese Frage in der Regel zu 
vemeinen sei. Wenn Skrupel kamen, so sei es mehr die Furcht 
vor dem Gesetze in weitester Auffassung ais das BewuBtsein, 
eine unmoralische Handlung begangen zu haben (I). Um-
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\gebung und Gewóhnung hatten viełfach bei auch an sich 
im  Kem  guten Menschen die Begriffe verwirrt. E iner hatte 
mehrmals erklart, heute miisse jeder stehlen, der in etwa an- 
standig leben wolle. Auch seine Freunde taten es. Sonst sei 
er, sagt der betreffende Herr, ein ganz w illiger, prachtiger 
Mensch. ,

Nr. x auBert, daB er noch nie einen werktatigen jungen 
Mann kennengelemt habe, der ein Skrupulant gewesen ware. 
DaB ein Jungę gehorig in Druck gerate wegen irgendeines 
Fehltritts und ihm die Situation f i ir  eine Zeit lang recht be- 
angstigend werde, sei selbstverstandlich (I) (situationsgebun- 
dene Furcht vor auBeren Folgen).

Nach Nr. 2 bleiben die werktatigen Jugendlichen gleich- 
g iiltig , selbst groBen Fehlem und Fehltritten gegeniiber (Dieb- 
stahl zu Hause, schwere Krankung der Eltern, Unterschlagung 
von Vereinsgeldem). Sie traten einem trotz solcher Siinden 
nachher wieder m it dem unbefangensten Gesicht gegeniiber. 
Dies sei in solchen Fallen nicht „Maske“ , sondern es sei eben 
ihrer Meinung nach „n ich t schlimm“  gewesen.

Auch nach Nr. 10 haben die werktatigen Jugendlichen 
Gewissensbisse nur ais Folgen von der Angst vor Verant- 
wortung im  Sinne von Schadenersatz (I).

In  dieselbe Richtung weist die Aussage von Nr. 12: Die 
Skrupel lagen der heutigen Proletarierjugend nicht, es sei 
denn, es drohe Schadenersatz in irgendeiner Form.

Derselbe H err g ib t auch an auf die Frage, ob die W erk
tatigen fahig seien zu einem liebenden, gefiihlsmaBigen Ver- 
haltnis zu Gegenstanden und Menschen, das von keinem prak
tischen Gesichtspunkt (wie Besitz) beeinfluBt sei, daB das 
Verhaltnis durchweg durch den praktischen Nutzen bestimmt 
werde.

Nach Nr. 1 kommt es auch bei Werktatigen vor, daB sie 
selbstlos einer Sache oder Person liebend gegeniiberstanden, 
aber das werde selten sein. Meist werde immer noch ein per- 
sónliches Interesse mitspielen. Die Jungen liebten z. B. ihren 
Prases, aber meist m it der Betonung „Das is t unser Prases“ . 
Sie seien sonst im  allgemeinen realistisch und in etwa materia- 
listisch eingestellt ais Kinder ih rer Zeit. UnbewuBt werde 
immer wieder der Gedanke der N utzlichke it oder Annehm- 
Lichkeit vorherrschen (1).
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Diese Aussage zeigt charakterologisch-psychologisch doch 
wohl sehr fein, was w ir auch feststellten: Die Gesinnungsenge, 
den Wirklichkeitsbezug, die Wirklichkeitsgebundenheit alles 
Denkens und Gesinntseins. Sehr fein: Die Liebe ist bedingt 
durch das Gesinnungsvorzeichen „Das ist unser Prases“ .

Nr. 6 glaubt, ein liebendes, gefiihlsmaBiges Verhaltnis zu 
Gegenstanden und Menschen sei meist, wenn auch nur im 
UnterbewuBtsein, von praktischen Gesichtspunkten beeinfluBt.

Nach Nr. 5 kann man nur in wenigen Fallen die Frage* 
ob ein selbstloses unpraktisches Verhaltnis bestehe, m it „Ja “  
beantworten. Die Regel werde ein, wenn auch unbewuBter, 
Egoismus sein.

Nr. 10 ist dagegen der Ansicht, daB ein selbstlos ideales 
Verhaltnis sich nicht selten zu Natur, Tieren und Mitmenschen 
finde. Ober das Geltungsgewicht einer solchen allgemein 
lautenden Aussage ist einleitend schon gesprochen worden.

Fast immer finden w ir also aufs Deutlichste bestatigt, daB 
bei den werktatigen Jugendlichen im  Gegensatz zu den Spran- 
gerschen Biirgerlichen realgebundenes Ethos, m ithin Zweck- 
und Wirklichkeitsbezogenheit aller "Gesinnung und alles Den
kens die Regel sind.

Der dritte Punkt war das mangelnde Kunstverstandnis 
(verbunden m it Mangel an objektiver Erfassung der Natur- 
asthetik um ihrer selbst willen). Der Werktatige faBt das 
Kunstwerk rein sinnlich, oder ais etwas, was M itteilungen 
machen soli, wenn sich diese Inhalterfassung auch gelegent- 
lich zu feinerer psychologischer Betrachtung steigem kann. 
Da natiirlich wahrscheinlich auch philosophische und welt- 
anschauliche Schriften analog ais praktisch Anweisendes, 
auBeren oder inneren Nutzen Versprechendes (w ir bezeichneten 
das bei der Betrachtung der Kunsterfassung des Werktatigen 
ais geistigen Utilitarismus), ais Debattenstoff, nicht aber ais 
etwas was selbstlose, gesinnungsmaBige Schau vermittelt auf- 
gefaBt werden, so kann man diesen Punkt auch verallgemei- 
nernd erweitern zu dem Begriff des „ Abgesperrtseins vom 
objektiven Geist“ . Diese Absperrung vollzieht sich eben durch 
die Zweck- und Niitzlichkeitseinstellung beim Werktatigen.

Unsere konkreten Untersuchungen erstreckten sich aber 
hauptsachlich auf das Kunstwerk, da der objektive Geist den 
Werktatigen darin verhaltnismaBig haufig entgegentritt.
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W ir fanden, dafi die Jungen nicht erleben, daB es eine F iille  
von sinnlichen anschaulichen Formen durch die Strenge einer 
gegenpoligen geistigen Form in Schach zu halten g ilt, daB 
durch diese B ipolaritat erst das Erleben reiner asthetischer 
Ideale moglich wird.

Nr. i  sagt, der Kunstgeschmack unserer werktatigen Jungen 
sei verbildet und dem Kitschigen zugewandt. E in  „schones" 
B ild  sei bunt und meist siiBlich. Aber der H err sagt auch, daB 
sie sehen lemten, wenn sie nur rich tig  unterwiesen wiirden. 
Diese padagogische Bemerkung haben w ir uns sehr zu Herzen 
zu nehmen. Sicherlich ist die Phantasiefunktion bei den W erk
tatigen noch nicht unbesserbar durch Vererbung und M ilieu 
geschwacht.

Auch nach Nr. 2 beurteilt der werktatige Jungę ein Kunst- 
werk nach aufierlichen Gesichtspunkten. An der Apostelkirche 
zu Koln seien ihm die wenig bedeutenden Mosaikbilder das 
Schónste. (W ir denken dabei an die von uns aufgestellte 
Stufenreihe asthetischer Erfassung: von sinnlichen Formen, 
iiber Ausdrucks- und Stimmungswerte zu praktischen Idealen 
usw.).

Auch beziiglich des Naturerlebens, bei dessen Schilderung 
w ir auf die Haufigkeit der zweckrationalen Einstellung und 
die Seltenheit rein asthetischer Erfassimg hinwiesen, zeigt sich 
in der AuBerung mancher Herren dasselbe.

Nr. i  sagt, der jugendliche Proletarier habe kein positives 
Verhaltnis zur Natur, weil er garnicht wisse, was N atur sei. 
E r sei von der Natur glatt abgeschnitten.

Nach Nr. 2 bringt der Proletarier von Hause aus selten 
Liebe und Interesse f i ir  die Natur m it; die Hinausfahrt, das 
Spiel drauBen seien ihm anfangs die Hauptsache. Noch nie 
habe ein ungelemter Arbeiter ihn drauBen auf einen schónen 
Blick, eine seltene Blume, eine hiibsche Baumgruppe auf- 
merksam gemacht.

Die in letzterer Bemerkung angedeutete „objektivierte asthe
tische Erfassung" fanden ja  auch w ir ganz deutlich nur in 
einem einzigen Fali.

N r. 5 sagt, die wenigsten kennten und schatzten die Natur. 
Gange in die Natur, ohne besondere Absichten, nur um sie 
zu kosten, seien fast nie zu konstatieren.

Auch nach Nr. 12 w ird die Natur auf Wanderungen haupt- 
sachlich vom praktischen Gesichtspunkt genommen.

132



Verschiedene Herren glauben auch an ein spontanes Ver- 
haltnis der Jungen zur Natur:

So findet nach Nr. 10 der Jugendliche Stimmung f i ir  die 
Natur auf Wanderungen. D ort finde derselbe das gewiinschte 
„ Ic h “ , das im krassen Gegensatz zu seiner monotonen Tatig- 
keit stehe.

Und Nr. 4 sagt auf die Frage, welches Verhaltnis der werk
tatige Jugendliche zur Natur habe, ein romanłisches habe er 
zu ihr. E r wolle sich auch m it Einzelheiten vertiefend be- 
scbaftigen, lasse sich aber durch Stimmungen davon ab- 
halten.

Nach Nr. 6 steht er der Natur sogar liebend und sehnend 
gegeniiber.

F iir  ein objektiv asthetisches Verhaltnis zur Natur sprechen 
diese Aussagen nicht, sondem mehr f i ir  ein nur Schwar- 
merisches.

Doch ist selbst beziiglich dessen noch zu bezweifeln, ob die 
Herren das Erleben ihrer Jugendlichen m it dem erotisierenden 
Naturschwarmen von Sprangers Typen iiberhaupt vergleichbar 
finden wiirden. „Romantisch“  und „Sehnend“  sind natiirlich 
viel zu allgemeine Begriffe, um f i ir  ein bestimmtes Erlebnis 
von Naturerotik (E rotik immer im  Sprangerschen Sinne ge- 
nommen) gelten zu konnen. Vielleicht liegt in  solchen Fallen 
mehr die besinnliche Form des Naturerlebens vor, die w ir in 
Kapitel A  i ais Erleben der Natur ais eines „objektivierten 
Hintergrundes“  f i ir  Traumereien und Gedanken bezeichnet 
haben. Sind es mehr wissenschaftliche Einzelbetrachtungen 
(z. B. botanische Betrachtungen der Blumen) m it denen sich 
der Jungę zu beschaftigen wiinscht (wie es aus der obigen 
Aussage von Nr. 4 ersichtlich ist), so ist es m it dem asthe
tischen Schwarmen, dem „Romantischen“  auf jeden Fali 
vorbei.

In  „Stimmungen** kann der Werktatige fre ilich  auch nach 
unsern Untersuchungen der Natur gegeniiber geraten. Leider 
erfahren w ir aus obigen Berichten der Herren wenig iiber 
die Struktur dieser Stimmungen. W ir haben wohl, wie gesagt, 
Grund, sie uns hauptsachlich nach A rt der Protokolle vom 
Naturerleben vorzustellen, das die Natur ais objektivierten 
Erlebnishintergrund kannte. Auch mag gelegentlich ein mehr 
schwarmerisches Verhaltnis, wie die betreffenden Herren es ja  
auch wohl verstanden wissen wollen, beobachtet worden sein.
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Von einem rein objektivierten asthetischen Naturerleben finden 
w ir in keiner Aussage etwas. Nr. i,  2 und 5 vemeinen ja 
sogar ein solches ausdriicklich.

Einige schlagende Beispiele f i ir  die Kunsterfassung geben 
folgende Aussagen noch: (Nr. 5) Der Werktatige lege wohl 
den MaBstab des „schónen Menschen" an, wie er ihm taglich' 
begegne, in Schaufenstern vorgestellt, in der Illustrierten ge- 
zeigt. Je mehr Photographie das Kunstwerk und je farben- 
reicher es sei, um so schóner schatze er es. (Nr. 6) Das Kunst
werk werde nach dem Gesichtspunkt von Lust und LJnlust 
gemessen (!), nach Griinden der N  iitz lichke it und prah- 
tischen Verwendbarkeit, kaum nach Gesetzen der Schónheit.

Nr. 4 glaubt, daB der Proletarier das sieht, was der W irk
lichke it entspricht, z. B. beachte er Bilder aus der Industrie, 
er liebe Darstellungen, die seinem Wander- und Abenteuertrieb 
entsprechen (K arl May), auch lasse er sich von sinnlich auf- 
reizenden Darstellungen fesseln (die er aber ais Kunstwerk 
selbst nicht wiirdigen konne).

Nach Nr. 10 wirken Kunstwerke sogar vorwiegend in ihrem 
erotischen Charakter.

Nach Nr. 11 imponiert die Arbeit, die ein Kunstwerk ge- 
macht hat (praktischer Leistungsgesichtspunkt!) und bei Ge- 
malden der Inha lt (I).

N r. 12 gibt an, daB vom Kunstwerk nur die aufiere Form  
w irk t (also nicht die geistige!).

Diese Aussagen mógen geniigen. Sie kónnen sicher nicht 
krasser unsere Behauptungen von der Wirklichkeitsgebunden- 
heit und dem zweckrationalen Charakter im Kunsterleben be- 
statigen.

Der letzte Hauptpunkt war die gróBere K larheit und Ein- 
fachheit in der Struktur des jugendlichen Arbeiters dem b iir
gerlichen Jungen gegeniiber. Der Arbeiter ist klar, real- 
gerichtet, einfach, fast nie empfindlich, gelegentlich aber emp- 
findsam, sentimental. Sein Gefiihlserlebnis ist stets einfach 
begriindet, durchsichtig, ohne komplizierte Bedingungskom- 
plexe. Die chaotische Phase der W irm is und Verwirrungy 
aus der heraus sich nach einer inneren Kampfzeit die eroberte 
feste geistige Stellung entwickelt, fehlt beim Arbeiter fast 
ganz. E r iiberspringt eine Entwicklungsphase.

Auch diese relative Einfachheit und Geradlinigkeit finden 
w ir von Jugendleitem bestatigt. Es ist jedoch — wie in diesem
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ganzen Kapitel — zu beriicksichtigen, daB viele der Herren 
anscheinend keine Vergleichsmóglichkeit m it typischen Biir- 
gerlichen hatten. Das macht uns vorsichtig gegeniiber der 

..Antwort auf unsere Frage: W ie unterscheiden sich' nach Ihrem 
Dafiirhalten iiberhaupt seelisch-geistig die Arbeiterjugend- 
lichen von den biirgerlichen Jugendlichen? — Es ist klar, daB 
die uns interessierenden Sachverhalte sogleich verdeckt wer
den, wenn nicht die von uns gemachten Scheidungen auch’ 
schon im Wesentlichen von den Jugendleitem selbst vollzogen 
worden sind. Wenn man nicht haarscharf zusieht, kann man 
z. B. alles friedliche Verhalten des Arbeiters im freien Um- 
gang m it den Genossen f iir  Liebe ansehen. W ir  berichteten 
schon von einer solchen Antwort eines H errn auf unsere 
Frage, ein liebendes Verhaltnis ohne praktisch-niitzlichen H in- 
tergrund finde sich nicht selten zu Natur, Tieren und M it- 
menschen. Solche Auskunft beweist wenig gegeniiber solchen 
Aussagen, daB alle liebenden Verhaltnisse im Untergrund von 
Egoismus getragen seien. Solche Vorsicht ist bei allen Punk- 
ten unseres Strukturbildes notig.

Auf obige Frage, welches ein spezifisch biirgerlich-proletari- 
scher Unterschied sei, sagt Nr. i sehr schon, der Arbeiterjunge 
sei realistischer ais der biirgerliche, nicht leicht romantisch' (!), 
sondern aufgeschlossen f iir  die W irk lichke it, er habe mehr 
Eebenserfahrung, gebe sich ehrlich wie er sei, sei nicht łieim- 
lich’ Unfug machender ,,braver Tunge“ , mehr offen rauhbeinig 
und nicht gefirniBt. Es seien Menschen zweier Welten, iiber 
die man sich nicht gut in kurzeń Worten auBem konne. Sitt- 
lic łi sei der Arbeiterjunge nicht schlechter ais der biirger- 
liche, sondern manchmal sogar besser. Es fanden sich’ bei 
ersteren prachtige Menschen m it ehrlichem Sinn und gufem 
dem iii. f

Diese Aussage zeigt deutlich die klare Struktur, die Gemiit- 
haftigkeit, die eher f i ir  Emnfindsamkeit spricht ais f i ir  eine 
ethische, konflikthafte Empfindlichkeit.

Bezeichnend sagt auch Nr. 2, daB die Liebe meist nur 
durch Mitleidserregung geweckt werde. So konne sie er- 
regen die Betreuung eines bloden Vereinsbruders, Spielzeug- 
basteln f i ir  arme Kinder usw.

Man sieht, der Bezug ist auf Emnfindsamkeit gestellt, an 
die reale Tatigkeit geheftet, weniger an die Gesinnung. Das 
Riihrende wirkt. ;
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Derselbe H err sagt auch, dafi er in jeder der von uns 
gestellten Fragen den burgerlichen Jugendlichen stets anders 
zeichnen miisse. (!) Der Biirgerliche  kenne Skrupel und Ge- 
wissensbisse, er meditiere und debattierte iiber sein Txm und 
Lassen. (!!)

Der Arbeiterjungę sei dafiir wahrer und ehrlicher (Ein- 
fachheit!), treuer und anhanglicher (Gemiit). A lle seine gei- 
stig-seelischen Funktionen seien natiirlicher, robaster, daher 
auch fre ie r vom Krankhaften, Verbildeten (die Pubertatskrise 
ais seelischer Krankheitsprozefi, zumindest Gefahrdungsprozefi, 
fehlt!).

Derselbe Plerr schliefit iibrigens die Bemerkung an, dafi er 
den Proletarier leichter fordem und bilden konne, m it grofierer 
Sicherheit des Erfolges. Diese padagogische Bemerkung haben 
w ir sehr zu beachten. Andere Herren sagen Ahnliches.

Es braucht wohl nicht ausdriicklich betont zu werden, dafi 
sich Einfachkeit im  Sinne von Klarheit, Geradheit, Ehrlich- 
keit einerseits und Differenziertheit, V ie lfa ltigkeit der Be- 
gabung und geistigen Bewegung andererseits absolut genom- 
men keine sich ausschliefienden Gegensatze sind. Es ist im 
Gegenteil so, dafi sie sich in der ausgestreiften Personlichkeit 
gegenseitig tragen und bedingen. Aber es bleibt wohl nach 
unseren Untersuchungen und den Aussagen der befragten 
Jugendfiihrer kein Zweifel, dafi die beim werktatigen Jungen 
vcrliegende klare Einfachheit begleitet ist von einem Weniger 
an seelisch-geistigen Reaktionsweisen und Konfliktstoffen (ab- 
gesehen davon, dafi es die ebengenannte m it Reichtum und 
Differenziertheit einhergehende Einfachheit im  Entwicklungs- 
alter nicht gibt). Gerade die Aussage von N r. 2 ist da fiir 
typisch m it der feinen Gegeniiberstellung von biirgerlichem 
und proletarischem Jugendlichen. Es werden noch andere 
wertvolle Aussagen folgen.

Etwas anders u rte ilt scheinbar der 5. H err: Gerade der 
Proletarier empfinde tiefer ais man meine, sogar tiefer ais der 
biirgerliche Jugendliche. E r  habe ein feines Empfinden f iir  
Achtung und Nichtachtung. W er ihn zum Freunde habe — das 
ist uns ja  sogleich verstandlich — konne auf seine Ehrlichkeit 
rechnen.

Die Em pfindlichkeit gegen Achtung und M ifiachtung be- 
sagt noch nicht allzuviel. Sie kann weitgehend identisch sein
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m it Em pfindlichkeit gegen Lob und Tadel, iiberhaupt gegen 
Selbstwertgefiihle. Diese sind allerdings in jedem Menschen 
am tiefsten verwurzelt und mancher ganz skrupellos gewordene 
Mensch, ja  mancher Verbrecher ist von dieser Seite immer 
noch zu fassen. Diese Selbstwertgefiihle brauchen nicht un- 
bedingt das tiefste geistige Personenzentrum anzugehen. Sie 
kónnen mehr oder weniger E ite lkeit sein.

Aber das ist auf jeden Fa li richtig, daB in solchen Fallen 
des Selbstgefiihls das tiefste geistige Personenzentrum be- 
te ilig t sein kann, daB es vielleicht sogar meistens beteiligt ist.
F iih lt sich aber der Betreffende so in seinem Tiefsten an-
gesprochen, dann blitzt faktisch der heiligste Grund seines 
Wesens auf in solchem Augenblick, dann stellt er sich durch 
einen Lichtb lick geleitet auf seinen festen Ewigkeitswert. 
Durch solche Besinnung kommt er zu sich selbst, mag er
auch noch so sehr in seinem sonstigen Bezug zu W elt und
Mitmenschen abgestumpft und an die Zwecklichkeit gebunden 
sein.

W ir  miissen zu jedem Werktatigen, sei er auch noch so 
sehr durch die Sorge ums Dasein gefesselt, das Vertrauen 
haben, daB er solche Selbstbesinnung und echte Selbstachtung 
n o c h  vollziehen mogę1). Und nur von diesem Punkte aus ist 
eine geistespadagogische Beeinflussung, eine Eroberung der 
ganzen geistigen Freiheit moglich. W ir miissen den Prole
tarier in seinem echten SelbstbewuBtsein starken, das nichts zu 
tun hat m it Partei- und GenossenschaftsbewuBtsein. Das 
Individuum, jeder Einzelne, muB gekraftigt werden — durch 
Erweckung des SelbstbewuBtseins. Diese kann wieder nicht 
anders erfolgen ais unter Einsicht in die eigene Schwache, 
Gesinnungsenge, Wirklichkeitsgebundenheit (welch letztere 
nichts zu tun hat m it echtem Realismus: der typische W erk
tatige sieht das Sein nicht wie es ist, sondern einseitig, mit- 
hinfalsch) beiHingabe an Personheiten. — Vergl. V I I I ,  B3a.

W ir  sind obigem H erm  dankbar f i ir  den Hinweis auf die 
mogliche Gesinnungskraft beim Proletarier. Die betreffenden 
Bemerkungen zeigen, wo die Gesundung einzusetzen hat; iiber 
den realiter hic et nunc herrschenden Zustand. im  Geistesleben 
des durchschnittlichen Proletariers sagen sie nichts Zwingen-

l ) Der Mensch ist ais geistiges Wesen prinzipiell immer solcher 
Selbstbefreiung (mithin Phantasieerweiterung) fahig.
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des. Derselbe H err sagt an anderen Stellen (wie angefiihrt), 
dafi Skrupel, wenn iiberhaupt, so mehr nur aus Furcht vor 
dem Gesetz entstehen, nicht aus dem BewuBtsein der unmora- 
lischen Handlung, daB deshalb verwickelte Betrachtungen 
wohl seltener seien, es miiBten denn von Natur gediegene 
Menschen sein, die aber nicht die Regel bildeten; daB Er- 
lebnisse nicht nachdriicklich haften; daB selbstlose Liebe und 
Nichtwunschphantasie selten, bezw. hochst selten seien usw. 
W ir tun also wohl faktisch recht, obig genannte Bemerkungen 
iiber die Selbstgefiihle beim werktatigen Jungen ais eine Weg- 
weisung f i ir  H ilfe  anzusehen, nicht ais Bezeichnung geistigen 
Stand es. In  diese Richtung weist auch, was der H err auf 
unsere Frage nach dem Unterschied in der Allgemeinstruktur 
zwischenbiirgerlichen und proletarischen Jungen sagt: Der Ar- 
beiterjugendliche habe eine groBe Sehnsucht, hoher zu kommen, 
sei w illig , offen der Belehrung und verdiene ganze Aufmerk- 
samkeit.

Noch einige Beispiele f i ir  Aussagen im  Sinne unseres auf- 
gestellten Strukturbildes mógen folgen. Nr. 6 sagt, das gei- 
stige Leben des Arbeiterjugendlichen habe geringere Intensitat 
ais das der biirgerlichen. Es sei inha ltlich  nicht so re ichhaltig  
und fo rm ell weniger entwickelt.

Auch nach Nr. 8 sind die Arbeiterjungen geistig-seelisch 
gle ichg iiltige r und weniger bildungswillig ais die andem.

Nr. 10 hebt hervor, daB die Berufsfreudigkeit beim un- 
gelemten Arbeiter fehle, er habe nur eine m aterielle Einstel- 
lung zu seiner Arbeit.

W ir  sehen hier wieder den Punkt aufgewiesen, wo eine 
padagogische Beeinflussung einzusetzen hat: Dem Arbeiter 
miissen Werte zugefiihrt werden, die auBerhalb seiner mecha- 
nischen Arbeit liegen. Das heiBt m it Riicksicht auf das oben 
Gesagte: Sein SelbstbewuBtsein muB aus etwas anderem ge- 
speist werden ais aus dem rein technischen Berufsinhalt.

Der Arbeiter sei durch den Kampf ums Dasein niichtem 
und kalt, sagt Nr. i i ,  denke besonders an Lohnfragen (!), 
Verbesserung seines Schicksals (!) usw., ohne gew illt zu sein, 
selbst grofie Opfer d a fiir zu bringen. Sei er nicht religios, 
so gerate er leicht in sittliche Schwierigkeiten und fa lle  der 
Verhetzung seiner M itarbe iter anheim (Gesinnungsenge, Si- 
tuationsgebundenheit). — Besser kónnte doch wohl nicht unsere
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nach' den Fragebogen aufgestellte These von der W irklich- 
keitsgebundenheit und dem plumpen Durchbruch realgebun- 
dener Triebe (ohne Neigung zu Empfindlichkeit und Skru- 
peln) illustrie rt werden.

Die geringe Empfindlichkeit bestatigt auch Nr. 12. Auch 
die rein materielle Einstellung des ungelernten Arbeiters (der 
sich nun ja  vom gelemten stark unterscheidet) zu seiner 
Tatigkeit betont derselbe Herr.

Nach den Beobachtungen von Nr. 9, eines Kaplans, und 
ausdriicklich auch seiner Konfraters haben die Werktatigen 
mehr Interesse an geistigen Dingen ais die kaufmannischen. 
Letztere lachten in ihrem Diinkel erhaben iiber alles. Auch die 
Herzensbildung und Disziplin seien bei den ungehildeten Ju
gendlichen besser, natiirlicher (I).

Diese letztere Aussage zeigt deutlich die Berechtigung un- 
serer Vermutung, daB die Jugendleiter, die f iir  unsere Unter- 
suchungen in Frage kamen, o ft nicht m it den typischen geistig 
interessierten jungen Burgerlichen zusammenkommen (diese 
verkehren wohl meist in abgesonderten Z irke ln); geschieht 
das doch einmal, so mógen letztere durch die Ungewohntheit 
der Situation die Bedeutung des Augenblicks verkennen und 
sich von der schlechtesten Sei te zeigen. Das geschieht dann 
aber aus Lebensunerfahrenheit, nicht aus ganzlicher geistiger 
Hohlheit. Es w ird doch niemand denkbar sein, daB die burger
lichen Jugendlichen unter allen Umstanden iiber alles diinkel- 
haft lachen. Was allerdings eine bestimmte Klicke kaufmanni- 
scher Snobs, von denen die Aussage des H erm  eigentlich nur 
g ilt, angeht, so stehen sie geistig allerdings sicher unter dem 
durchschnittlichen Arbeiter. Aber diese Ladenschwengelgesin- 
nung w ird der betreffende H err auch wohl nur gemeint; 
haben. In  den andern Punkten stimmt er ganz m it uns iiber- 
ein: Im  allgemeinen sei die proletarische Jugend nach seinem 
Eindruck recht oberflachlich; im Moralischen sei im allgemei
nen wenig Energie vorhanden; im Eigentumsbegriff herrsche 
ziemliche Laxheit (was der H err sehr fein damit erklart, daB 
der Arbeiter nie m it Eigentum vertraut wird, in der Fabrik 
nie einen Gegenstand ganz und gar anfertigen darf und daher 
keine Achtung vor einer m it Liebe angefertigten Sache 
gewinnen kann); in der Kunst schatze der Jungę die W irk-
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lichkeitsdarstellung und das was seinem Abenteuertrieb ent- 
spreche, sowie sinnlich wirkende Darstellungen. W ohl sei ein 
Interesse manchmal f i ir  religiose (apologetische) Stoffe vor- 
handen; auch w ird Empfanglichkeit f i ir  die Natur berichtet, 
— f i ir  den Fa li der Jugendliche auf ihre Schonheiten hin- 
gewiesen werde (!).

Betrachtet man die Auskunft des betreffenden H erm  mehr 
im  Ganzen, so kann man iiber das Verhaltnis der Aussagen 
zu dem von uns aufgewiesenen Sachverhalt nicht im Zweifel 
sein. Besonders wo am SchluB obiger Aussage gesagt wird, 
die Disziplin und eigentliche Herzensbildung sei bei den un- 
gebildeten Jugendlichen entschieden besser, viel natiirlicher, 
kann man nicht daran zweifeln, worum es sich handelt: die 
werktatigen Jungen werden m it Ernst, Hingabe und Treue 
an ihrem F iihrer hangen, alles gerne nach seinem W illen aus- 
fiihren, wenn dieser sich nur m it echter, liebevoller Zuneigung 
um sie bemiiht. Das konnten w ir auch nach unseren Frage
bogen erwarten.

Noch eine Aussage ist da, die auf den ersten B lick stellen- 
weise unseren Untersuchungen zu widersprechen scheint. N r. 4 
meint, unsere Fragestellung (nach Verschiedenheiten der Ju
gendlichen beider Klassen) sei verkehrt; er glaube nicht, daB 
das Proletarierhirn anders disponiert sei ais das biirgerliche 
(daB w ir das ja  auch nicht behaupten, zeigt, daB hier ein 
MiBverstandnis vorliegt). E r  glaubt, die Proletarier jungen 
seien in sich genau so unterschiedlich in den Anlagen unsere 
Fragen betreffend wie die biirgerlichen (was w ir ja  auch 
durchaus nicht in Frage stellen), aber einen wesentlichen 
Unterschied in  den fraglichen Pimkten gebe es zwischen 
Biirgerlichen und Proletariem nicht. Aber trotzdem gibt der 
H err zu, daB ein Unterschied im Grade der Intensitat bestehe. 
Auch sagt er sehr fein, der werktatige Jungę gehe bei Be
trachtung eines Kunstwerks nach den Fragen: Habe ich das 
erlebt?, Ist das w irk lich  so? Hat es Sinn, etwas Derartiges 
zu machen (Vase, Korb)? Die Dinge seien ihm lieber (!). E r 
zeigt deutlich, daB die Inhalte und ihre realen Beziige, E r
lebnisse, die sich damit verkniipfen (z. B. Lenindarstellung), 
die Beurteilung des Kunstwerks bestimmen und sagt, daB die 
Suggestion der betreffenden Zeitschrift es nicht zum eigenen 
U rte il kommen lasse.
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Das deutet doch sogar auf wesentliche Unterschiede ganz 
in unserem Sinne h in 2). Der H err hatte uns in gewissen 
Punkten miBverstanden. E r miBtraute wohl unserer vorurteils- 
losen Haltung dem Arbeiterjungen gegeniiber und glaubte, w ir 
seien geneigt, diesen herabzusetzen gegeniiber dem biirger- 
lichen. E in  solches MiBverstandnis ist gewiB bei der tollen 
politisch-sozialen Verhetzung aller unserer Volkskreise ver- 
zeihlich.

Im  allgemeinen gab es jedoch erstaimlich wenig MiBver- 
standnis und es sei an dieser Stelle allen beteiligten Herren, 
die uns ais Jugendfiihrer und Jugendleiter m it ihren Er- 
fahnmgen bedachten, herzlichst f i ir  ihre einleuchtenden Aus- 
sagen gedankt.

2) Der Herr berichtet (wie zitiert) zwar von „romantischer Phantasie" 
bei Wandern und Naturerleben des Werktatigen, sagt, daB das Wandern 
meist nicht aus gesundheitlichen Riicksichten getrieben werde.

Aber was besagt eine solche abstrakte formale Behauptung ohne Belege 
(wie das Erlebnis im Einzelnen gestaltet ist) gegeniiber den zweckrationalen 
Naturverhaltnissen unserer Fragebogen und vor allem den Aussagen der 
anderen Herren.

Sicher aber hat der Herr recht, zu sagen, daB ein romantisches Natur
erleben bei Werktatigen iiberhaupt vorkomme. Und recht ist die Ueber- 
zeugtmg, daB das Naturerleben bei den andern zu wecken, zu bilden, zu 
pflegen sei.
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