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PAUL OESTREICH: Heroisch oder burgerlich?
Ein Aufruf zum Kampf!

I. Die Welt, wie sie ist. Cii 1C £
a) A u s w e i s u n g  a us  d e r  H e i m a t ?  Unsere Dortmunder 

Bundesfreunde berichten uns diesen „Fali": Eine Lehrerin ist von 
der Arnsberger Regierung im Interesse des Dienstes vorb Marten nach 
Hagen versetzt worden. Weiterhin hat ihr aber auch' die Arnsberger 
Regierung das Betreten des besetzten Gebietes untersagt. Weshalb? 
Eine Lehrerin der evangelischen Schule in Marten schickte zu der 
Betroffenen, einer Lehrerin der weltlichen Schule, zwei Knaben und 
liefi ihr mitteilen, ein Jungę aus ihrer KJasse habe Essen von den 
Franzosen geholt, sie soile ihn dafiir bestrafen. [Statt den offenbar 
hungrigen Kindern d e u t s c h e r s e i t s  Speise zu geben! Man ver- 
fahrt hier ahnlich ungeheuerlich wie gegeniiber den Fiunderttausenden 
von deutschen Klein„rentnern", denen jetzt die Valutastiirze infolge 
der verbrecherischen Dummheit des Ententekapitalismus und der 
Steuerfeigheit der deutschen Regierungen gegeniiber dem deutschen 
Groflkapital ihre Arbeits-Ersparnisse aus der Hand schlagen und die 
man zum Flungertode oder zum Gasschlauch verurteilt, tbevor in 
Jahr und Tag „Unterstiitzungen" vom Gesetzmacherhause bis zur 
Elend ' ammer durchsickern. Immer fein „ordentlich"! Oe.], wie es

" her angeraten sei. Die „weltliche" Lehrerin erwiderte: 
ire Verhetzungspolitik im Allgemeinen und in der Sch,ule 
eren nicht mitmache, bitte ich Sie, ktinftig derartige An- 

; nicht an mich gelangen zu lassem" Di'e „Evangelische"
e Angelegenheit dem Ortslehrerrat. Dort (die Lehrerrate 
lern. entwickeln sich ja nicht selten zu Brutstatten „offi- 
ustes!) natiirlich flammende Entriistung, die auch auł das 
der Angeklagten iibergriff: beide beantragten dereń Ver- 

setzung. Von der Regierung in Arnsberg wurde sie danu acht Stun- 
den lang verhort. Ergebnis ein mtindliches Urteil: „Auf Grund 
all der Vorkommnisse in Marten sind Sie vom( 24. 3. ab im Interesse 
des Dienstes an die weltliche Schule nach Ftagen versetzt. Gleich- 
zeitig machen wir Sie darauf aufmerksam, dafi Sie in 2 Tagen das 
besetzte Gebiet verlassen haben miissen und dafi Ihnen die Riickkehr 
ins besetzte Gebiet nicht gestattet wird. Sie haben bei Beginn 'jedęr 
Ferien um Urlaub einzukommen und Ihren Aufenthaltsort wahrend 
der Ferien anzugeben." Ais die „Verurteilte" nach dem Recht und 
den Griinden zu einer solchen „Verweisung" fragte, erfolgten nur 
ausweichende Antworten. Die von ihr verlangte s c h r i f t l i c h e  Ur- 
teilsformulierung gab man ihr n i ch t .  Inzwischen hat sie ihre Ver- 
setzung schriftlich ausgefertigt erhalten, aber der Passus tiber die 
Ausweisung fehlt darin, er ging auch auf zweimalige Einforderung
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nicht ein. Aus weiteren Erlebnissen geht aber hervor, dafi die A r:-  
berger Regierung tatsachlich die Auswejsung ais bestehend ansi 
und auf ihre Innehaltung halt. Die Regierung bat der Lehrerir. 
gar verweigert, ihre Sachen, die noch in Marten sind, nachtrag' < 
holen zu diirfen.

Soweit die Dortmunder. Wenn das zutrifft, so sind wir so v 
— wie in unheilvollsten Kriegszeiten — dafi Deutsche von Prot 
zu Provinz „ausgewiesen" werden. Wir brauchen dartn gar ke 
Franzosen mehr, wir besorgen die Verknechtung selber! Was sa; 
die deutschen Linksparteien und Herr Dr. Boelitz dazu? Aber b. 
kein Ausweichen auf N e b e n umstande des „Falles"! Um die dt 1 
schen Gr undr echt e  geht es! Sind wir jetzt recht- und heimati

b) D as  v o r g e s e t z t e  G r e i s e n t u m .  Ein Studienrat 
dem besetzten Gebiet (in dem jetzt im Schutze der „Einheitsfro 
sich die reaktionare Vorgesetzten- und „KolIegen"-schaft wieder m 
ter auszuwirken scheint) schickt mir ein Aktenbundel iiber sei: 
„Fali", aus dem ich dies entnehme: Er hat in der Prima — 
einer reichen Handelsstadt — im Einverstandnis mit seinen Schul 
auch moderne Literatur und Gegenwartsprobleme behandelt. FI . 
setzt die Hetze — nattirlich der Herrn „Kollegen"! — ein, es fin 
sich ein Vater, es finden sich einige Schiller, die „Anstofi nehme : . . 
nichts leichter ais das! Der Direktor geht ans P. S. K. Ein Scl 
rat trifft ein, und redet auf den Delinąuenten ein (wir kennen 
aus alten Zeiten)! Einseitig nattirlich! Ais die Antwort erfol . 
sollte, mufite der Rat „fruhstiicken": „Die Behandlung von W , 
anschauungsfragen nennt er Zeitverplemperung. Auf das Greń • i 
tum (gegenuber der Jugend) halt er eine Lobreue. Den Wert ' 
Unterrichts bemifit er an der miindlichen Abiturieritenprufung 1 
Urteil der Schiller iiber den Wert des Unterrichts; lafit er nicht zu!: 
Wolil aber war die B e s c h w e r d e  eines Schiilers mafigeber.d F 
das Verfahren g e g e n  den sozialistischen Reformer! Also die, SU ■ 
l er  s i n d  n i c h t  ma f i g e b e n d ,  w e n n  s i e  z u r  En tl as tu.  . 
e i n e s  f or  t s c h  ri  111 i ch en Leh r e r s  d i e n e n  konne n ,  
s i n d  d a g e g e n  ma f i g e b e n d ,  w e n n  es g e g e n  e i n e u ś 
eh en L e h r e r  geht .  —" Nun werden alfę gelesenen und. 
sprochenen Biicher eingefordert. Be a n s  t a n d e t  werden ’n: ń 
Prima!): W a s s e r m a n n ,  Wi l d g a n s ,  M om ber t ,  To l l er!  ■ 
werden Vorwiirfe erhoben, dafi der Studienrat „gereizt" gegen A 1 
(ihn mafiregelnden) Kollegen sei, dafi er „sich durch setne Spił 
leiten iasse — statt umgekehrt". Usw. S c h r i f t l i c h  wurde w-ic 
n i c h t s  ausgehandigt! Zu den Personalakten n i c h t s  zugefiigt, n 
der Mitteilung des P. S. K.! Wohl aber erhielt der Studienrat ' 
Mitteilung vom P. S. K-, clafi es „mit Befremden feststellt", „n 
billigt" und „erwartet", dafi er „in Zukunft seinen, Unterricht so 
stalte, dafi die Eltern und samtliche Schiller mit ihm einverstan 
sind". Die Quadratur des Zirkels in einer Gegend, in der 1 
Muckertum, Zentrum und Kapitalismus iiber einer sozialistisch-k 
munistischen Basis kreuzen! Es sollte den Junglingen vielmehr 
gemacht werden, dafi gegenseitige T o l e r a n z  auf der Grundl 
gegenseitigen Y e r s t e h e n s  nótig ist.
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c) D ie  v c r s c h a m t e n  S c h u l r a t e .  In Berlin existiert un- 
ter den Junglehrer-Arbeitsgemeinschaften auch eine solche fiir „Ge- 
genwartspadagogik". Sie scheute vor keiner ProBlemstellung sach- 
licher Art zuriick und suchte die Weltfremdheit des Lehrerstandes 
dureh Besichtigungen von Werken, Werkschulen, Heimen, Anstalten 
und durch Heranziehung von Gelegenheitsdozenten aus den verschie- 
densten Standen und Berufen abzubauen. Ihre Arbeit wurde nicht 
bemangelt, sie wurde durch das P. S .K-i anerkannt, bis man sich er- 
kiihnte, angesichts unserer Zeit, in der der Erzieher fast taglich ge- 
geniiber den sexuellen Nóten der Jugend Fiihrer und Berater sein 
raufi, auch diese Probleme — und zwar: in einem Vortragskursus 
der sachverstandigsten Fachmanner iiber „Die Bedeutung sexueller 
Erkenntnis fiir die Erziehungsarbeit" — in seinen Arbeitskreis zu zie- 
hen, im Einverstandnis mit dem Verwaltungsausschufi! Da erroteten 
die Schulrate — bedauerlicherwesse die ais Vertrauensmanner der 
Deutschen Lehrerschaft Befórderten am heftigsten! — und verfiigten: 
Diese Yorlesungsreihe „fiihrt von den in den Richtlinien festgeleg- 
ten Aufgaben weit weg und ihre Behandlung im Rahmen einer an- 
erkannten Arbeitsgemeinschaft verbietet sich auch aus anderen Griin- 
den. Wir stellen anheim, in der Arbeitsgemeinschaft von der Fort- 
setzung der VorIesungsreihe abzusehen und innerhalb 14 Tagen einen 
entspręchend geanderten Arbeitsplan einzureichen. Sofern die ange- 
kiindigten Aufgaben gleichwohl zur Behandlung gestellt werden, so 
ruht fiir die Dauer des Sommerhalbjahres die erteilte Anerkennung 
der Arbeitsgemeinschaft." Man yerlangt dann weiter friihere Ein- 
reichung der Arbeitspliine und Einsendung der gesamten Arbeiltspro- 
tokolle! — Hier werden also Junglehrer — Kriegsteilnehmer !— 
mit Verlust ihrer Vorbereitungszeit bedroht, weil sie — zu wifibegierig, 
zu pflichteifrig sind. Diese Schulrate haben wolil friiher mit Erfolg 
vom Apfel der Eva und dem Baume der1 Erkenntnis doziert. — Dem 
Ungestum der Jugend mufite der Verwaltungsausschufi die formelle 
„Unterwerfung" unter Protest und A n r u f u n g  d e r  E n t s c h e i -  
d u n g  d e s  M i n i s t e r s  abnotigen. Wir wollen hoffen, dafi der 
„reaktionare" Minister nun verstandi,ger ist ais die „fortschrittlichen" 
Siliulrate. Es ware eine Schmach, wenn tatsachlich die F r e i h e i t  
de s  S t u d i u m s  de n  J u n g l e h r e r n  u n t e r s a g t  wi i rde,  wenn 
m n sie zur Heuchelei, auf „inoffizielle" Wege verwiese. Unter an- 
stmdigen Menschen, gar unter Wissenschaftlern kann man iiber a l l e  
Dinge diskutieren, mefne Herrn Ratę! Und man i s t  n i c h t  homo- 
sexuell, wenn man sich iiber Varianten informiert. Solche Gemein- 
heiten iiber uns auszustreuen, miissen wir Mitarbeitern — Qualitats- 
menschen! — des „Tag" iiberlassen (die sie verbreiten, weil wir 
fiir Wyneken — der n i c h t  zu uns gehort! — petitioni;erten!). |Sitt- 
lich ist nicht, wer wegschaut, wenn sexuelle Erkrankung sich offen- 
bart. A u s t r o c k n e n  den Sumpf, nicht nur Kehrt machen und 
die Nase riimpfen! Vo 1 kserziehung! — Der „Bund entschiedener 
Schulreformer" veranstaltete nun ahnliche Vortrage im Hiickelsaal. 
Er schlofi sich dem Protest der A. G. an und e r w a r t e t  mi t  
i h r  d i e  m i n i s t e r i e l l e  E n t s c h e i d u n g ,  datnit die A. G. ihre 
Yortrage fortsetzen kann!
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d) E in  E r b i t t e r t e r  an di e  A v a n c i e r ( e n  de r  Li n ker  
Ein Studienassessor schrieb einen Brief an einen neuen' Ober-Schulra,. 
in dem es u. a. heifit (im Anschlufi an den numerus clausus-Enf 
wurf): „Bei der Auswahl der Studienassessoren sollen nicht nu 
Anciennitat und Facher, sondern vieles beriicksichtigt werden, wa 
auch jede vernunftige Schulreform verlangt. Ich gehe wohl nich 
fehl in der Annahme: Die entsprechenden Bestimmungen des Er 
lasses werden eine schóne Phrase bleiben. Denn wie sich in dera 
Wirrwarr der Direktoren- und Geheimratsurteile zurechtfinden ? Ic i 
selbst ;habe iiber die grotesken Widerspruche meiner Personalakten 
gestaunt.

Aber etwas anderes, namlich die Kulturpolitik der Sozialistej 
gibt bemerkenswerten, allerdings recht betriiblichen Anlafi zu Bę 
trachtungen fur mich. Ich habe seit 1920 versucht mit Hilfe vq 
angeblich modern gerichteten, aufgeklarten, meist sozialistischen Schu 
reformern (der Verfasser meint irnmer die stellenbesetzenden, niej . 
die entschiedenen Schulreformer! Oe.) zur Anstełlung zu gelangei 
Ich habe dabei feststellen kónnen, dafi niemand Zeit hatte, sich auc 
nur im geringsten um die Art und Beschaffenheit der Personlichke ' 
zu kummern, die man empfehlen und ev. auch anstellen wollt 
Ich glaube, ich hatte der minderwertigste Mensch sein konnen, wer 
rneine Zeugnisse nur dem iiblichen Schema entsprochen und ich pa 
teipolitisch etwas Reklame fur mich gemacht hatte, ich ware ang 
stellt worden. (Leider ist Ahnliches jetzt in a l l e n  Parteien oft di 
Praxis: Kulturschande! Oe.).

Da kann man nur ironisch lacheln iiber die pathetisch in Zł 
schriften und „Schulreformer“versarnmlungen verkiind-eten und w; 
derum von den beamteten Funktionaren teilweise anerkannten pad 
gogischen Forderungen bezuglich der Lehrerpersonlichkeit. Ach, t  
mitleiden kann man nur denjenigen, der etwa glaubt, er konne sj 
im goetheschen Sinne zu einer Vollpersónlichkeit heranbilden ui 
dann hoffen, auf Grund seiner geistigen, ethischen und gesellscha 
lichen Qualitaten im Schuldienst eine Stellung erringen. Hoffen di 
folgt er nicht den weltfremden (? Oe.) Sirenentonen der „Reformęr 
die personlich selbst ja oft keineswegs ihren Idealen gemafi verfahtic 
Weiter konimt auch in einem von Sozialisten regierten Staat (? 0< 
und in von Sozialisten betrauten Gemeiinden nur derjenige, dem <f i.. 
tur und geistiges Leben Hekuba sind, der ziilie nur seinem ^engst 
und beschranktesten Selbsterhaltungstrieb folgt, also in diesem F 1 
nur ans Ekarnen, ja nur an den Examinator denkt. Wenn er f ; 
dann noch in die Parteiliste (links o d e r  r e c h t s !  Oe.) eintrag . 
liifit, kann's nicht fehlen................

Ich komme immer wieder auf rneine Uberzeugung zuriick, d 
die hohen Funktionare selber nicht von ihreń eigenen Grundsatz 
iiberzeugt sind. Entweder weil sie die neuen Menschen selbst nic 
sind, oder weil sie zwar reden, aber nicht konseąuent handeln iwollc 
Sie bekampfen zwar theoTetisch den Schul- und Universi'tatsdr 
scheinen aber instinktiv und vielleicht gerade die, die niemals ei 
Universitat gesehen haben, einen riesigen Respekt vor diesem Sch j 
und Universitatswesen zu haben. Sie gląuben sich yorurteilslos u
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s.nd in Wirklichkeit voller Vorurteile. Man verlangt, daB man sich 
dar Yerdummungskur des ublichen Examens unterwirft, man soli 
Schema F, dabei ein „geistig umfassender, mit den, lebendigen Kraften 
\ertrauter" usw. usw. Mensch sein! — — —

Mein Brief ist bitter; ich glaube aber nicht, dafi er besonders 
iibertreibt, ich bin vielmehr uberzeugt, daB viele gute und ver- 
trauenswiirdige Freunde des Fortschritts mir Recht geben werden.

II. Die Auflosung der Linkem — die Starkung der Reaktiion!
Es wimmelt in Lehrerzeitschriften von Gratulationen atr beforderte, 

.-erdiente Kollegen. Man niinmt Resolution. auf Resolution fur die 
kollegiale Schulyerfassung an und — die Wortfiihren werden Rek
torem, Schulrate, Oberstudiendirektoren, Oberschulrate und stehen 
dann der Móglichkeit der Anderung ablehnend —- unter Fortsetzung 
der alten Phraseologie — gegeniiber [ich habe noch' nie gehort, daft 
ein Anhanger der kollegialen Schulyerfassung erklart hatte, er werde 
im Falle seiner Beforderung sofort auf seine Stellung! ohne Privilegien- 
ausbeutung verzichten, wenn einmal wirklich Kollg. Schulverf. ein- 
gefiihrt werde], Die scheinbare „Demokratisiierung" des Avancement$ ‘ 
hat z u n k c h s t  verhangnisvolle Folgen. jeder will etwas werden, 
jeder schielt nach dem Effekt, das Aneinander-vorbei-laufen-wollen 
ist schlimmer ais je. Wer etwas geworden ist, will noch mehr 
werden. So kommt eine tiefe Unehrlichkeit, eine schlimme Unsoli- 
ditat in alles Kulturringen. Kaum tritt irgendwo ein kampferischer 
Mensch1 auf, so buchtet man ihn in das behagliche Gefangniis eines^ 
■ oheren Amtes ein und „Rucksichten", „Amtsdisziplin", „gesellschaft- 
Fche Bindungen" tun dann das Obrige. War friiher dip Deutsche 
: .ehrerschaft geschlossen in der Emporung gegen Unkultur, j e t z t  
lost sie sich in Trupps verschiedensten Tempos auf, ihre Wortfiihrer 
(soweit sie nicht ehrwiirdiges Alter davor schiitzt) werden ihr amt- 
lich genommen. Die Folgen sind unubersehbar! Die Folgen in der 
liaitung wie in der óffentlichen Beurteilung. Ein ehrlicher, um deut- 
sches Werden besorgter Mensch, der vor keiner Instanz unter den 
Wolken feige verstummt, muB das sagen! D ie  „Freunde" aus aka- 
demischem Ijager, die die alte tapfere, aber nun sich selbst sprengende 
Heerschar jGzt hudelnd um^chleichen, sind wahrlich nicht immer 
die besten!

Und ahnlich steht es bei den links p a r te i 1 i ch e n Reformern. 
st es ein g u t e r  usus, daB nun auch dort wie 'bislang auf der 

Rechten jeder Abgeordnete fur seine p o 1 i t i s c h e Arbeit b e r u f 1 i c h 
befordert werden mufi?! Ist es eine Fórderung, wenn er dann im 
>eruf keine Zeit hat, etwas zu leisten, oder wenn er d a n n  aus der 

Politik yerschwindet? Sollte man die Dinge nicht auseinanderhalten ? 
Leistet nicht ein unangreifbarer, uneigenniitziger Mensch weit mehr 
fiir seine Partei ais ein Avancierender ? GewiB, verleumden wird 
man auch ihn, aber d i e s e  Verleumdungen halten ihrer Substanz- 
losigkeit wegen nicht lange vor!

Es hatte ein Mittel gegeben, die Atmosphare staubfrei. zu erhalten: 
Wenn man hóhere Stellen nur um der Leistungen willen begehrt, 
nach der Leistungsfahigkeit yergeben, wenn man auf hoheres Gehalt

Paul Oestreich: Heroisch odęr burgerlich ?

205



■
verzichtet hatte. D ie  K u l t u r p o l i t i k e r  d e r  L i n k e n  h a 11 < 
es no t i g ,  durch die Tat Glauben und Nachahmung zu weckt 
Ubrigens verlangte schon Plato, dafi der geistig Begliickte m a t e r i e  
mit w e n i g e r  auskomme!

So, wie es jetzt ist, dafi man nur ironisch lachelnd sagt „S 
Idealist (Schimpfwort)! Die Welt wird von E i g e n n u t z  |regie 
So war es, ist es, wird es bleibert, jeder denkt zuerst an s i ch" ,  ; 
ist man ke i n  S o z i a l i s t ,  sondern ein Kapitalist mit sozialistische 
Jargon!

An dieser Tatsachlichkeit geht die Kulturpolitik der Linken v 
die Hunde, gedeilit die Reaktion. Bis — einmal! — das Wettlauft 
aufhort, die Stufung zerbricht, die Gliederung die Lebensarchitekti 
bestimmt. Ich sagte es oft! Ihr lacht? — Lacht und voItigier 
Euren Lohn habt Ihr dahin. Kultur ist es nicht! Sondern ,ei- 
Póstchen.

III. Lołint es denn?
Und dann ist man Schulrat oder Schulleiter? Womógiich iib< 

„Untergebenen"! Dann blattert man in Akten, gibt Unterschriftei 
macht Stundenplane, hospitiert und — redet klug. Man mufi klu 
reden. Das wird erwartet, von Oben wie voni Unten. In Deutschlan 
mufi der Schulrat alles besser wissen! Wenn er „nett" ist: m 
Skepsis und Humor! Aber besser wissen mufi er stets alles!

Die grandiose Inhaltslosigkeit dieses Aktenerzeugerlebens ,diese 
Padagogik am Phantom, dieser Menschengruppe, die, angeblich ei 
notwendiges Ubel, trostlos sein miifite, wenn die Menschen einma 
nicht „so waren", die deshalb in ihrer Norm instinktmafiig jeden Lehre 
verabscheut, der sein Leben so zu huten, sein Amt so zu betreuei 
sucht, dafi, er die „Aufsicht" nicht braucht, *) ist erstaunlich. Dii 
Schulrate sind die Priester im Tempel der Erbsiinde, intere 
der menschlichen Unvollkommenheit. **)

Dann ist man also Schulrat, hat zu addieren und zu subt 
zu exerzieren und zu kommąndieren! Man hat was Recht
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*) Mir ist von Jahr zu Jahr klarer geworden, dali die Parole: „Ab 
Uer geistlicheu Schulaufsicht, Einfiihrung der h a c h-Schulaufsicht!" 
ist, dali wir zwar die Diiettanten-Padagogen aus der Kirche los 
datur aber nun in ein Netz von „sachverstandiger" „Pach"-Aut's,. 
strickt werden, in dem die letzte Berufstreude und die ietzte Selbstandigkeit 
erwiirgt werden. Alle diese professionellen Schulrate, sogar die vielberufenen 
hach-^Berater", sind ebensoviel parasitische Besserwisser von Beruf, aus Pflicht- 
getiihl, aus Leistungswillen. Es hatte heilien miissen: „ B e s e i t i g u n g  j e 
d e r  h a u p t a m t l i c h e n  A u f s i c h t !  K o n t r o l l e  d e r  L e h r e  r- 
s c h a f t  d u r c h  s i c h  s e l b s t ,  d u r c h  d i e  E r z i e h u n g s g e m e l n d e ,  
d e s h a l b  O f f e n t l i c h k e i t  d e s  b r z i e h u n g s w e s e n s ! "  bo wie e« 
jetzt wurde, wie es werden m u 111 e, macht man aus ttichtigen trziehern 
Aktentyrannen und Kiugschnacker, aus Vortrupplern Kommandeure, der vitai 
Selbstverantwortungsgedanke der kolteg. Schulverf. wird atomisiert zum Ap< 
thekerpulver der „Auslese": „Ereie Bahn dem Ttichtigen zum Weglaufen 
aus dem vielgefeierten Erzieheramt!" Dab man mehr werde und mehr habe! 
D e r  Kulturfrab ist sęhlimmer noch ais die alte Muckerei!

**) Vergl. Heft 7 der „Entschiedenen Schulreform": Otto Krull „Die Tragik des 
Schullebens", Oldenburg, Leipzig.

206



war yorher ein sq prachtvol:ler Schulmeister und ein fehdelustiger 
Fiihrer! Aber die Frau drangte, schónerer Titel und hóhere Ein- 
kommenstufe lockten! Zum Teufel Prinzip und Kultur!

Vor Jahrzehnten schrie mich einmal ein Kollege an, ais ein „Aus- 
wartiger" zum Direktór gewahlt wurde: „Wer hat da noch Lust, 
seine Schuldigkeit zu tun ?" Der Arme ahnte nicht, wie kulturlos 
seine Ideale-geschwangerte Studienratsreele war. Alle Festredner- 
phrasen yerflattern vor dem Gleifien der Befórderung. Vielmehr 
alle „Philosophien" leihen dann ihre Schatze ber, um zu „motivieren"f 
Ein Bitter-Lustiger konnte da einen Briefsteller fiir Ausredebediirftige 
verfassen, mit Varitationen von der „materialistischen Geschichts- 
auffassung" an, hintiber tiber die „Relativitat" zum „Absoluten". Klei- 
nigkeit, alles „yernunftig" zu umschreiben. Unsere Zeit hat so rein 
dialektisch erzogen — und erzieht auch reformerisch, nur mit an- 
deren Vokabeln, so weiter —, daB man „materialistische Geschichts- 
auffassung" und „Relativitat" nicht nur ais Miittel zu historischer Er- 
kenntnis sondern ais Lebensgestaltungsdirektiven benutzt. So werden 
beide Forschungs- zu Geschaftsmethoden intellektueller Menschen er- 
niedrigt, wie Nietzsche von jedem Amusierjungling und Feldwebel!

Lohnt es — ich wiederhole die Frage —, den „Geist" vor den 
Futterwagen zu spannen ? Die Frage ware belanglos, wenn diese 
geistig-seelisch funkelnde Spielart des Materialismus jetzt nicht so 
haufig \yare, diese Menschen, die nirgend „anecken", keine Chance 
verlieren, keinen „nutzlosen" Kampf „beginnen" wollen, die alle Mas- 
ken Erwin Reiners iiber eine armselige Physiognomielosigkeit legen, 
die jeder Stellungnahme ausweichen, die immer nur neue Blend- und 
Scheinwerte und -bucher, mit aller Technik und Terminologie ziinf- 
tigster Gelehrsamkeit, hinauswerfen!

Diese Menschen tragen immer die bestechende Ausrede im Munde: 
„Wir wollen in die Amter, um Euch zu] helfen, ura zu verhindern, zu 
mildern, langsam umzuwandeln!" Und der Erfolg:' Sie sind „ge- 
bunden", sie „kónnen sich nicht exponieren", sie yerkriechen sich 
in ihr Amt, sie assimilieren dich, sie nehmen es den „Sturmern" draulien 
iibel, dafi die noch existieren, obgleich s ie  doch d r i n n e n  sitzen 
und „doch nun einmal nichts ausrichten kónnen". Difc „Illusion, ' 
daB man die Welt andern konne", verfliegt dem beforderten Reformer 
in der Regel schnell, nach einigen Pubertatsbeschwerden willi er dann 
„seine Runę haben" und meidet peinlich die alten Sturmgesellen. 
Von der M it te aus geht es eben n i c h t ,  sondern nur von O b e n  
oder von U n t e n !  Der Minister, wenn er die Dinge kennt, vermag 
vlH und der einfache Schulmeister unten desgleichen: Der Eine, weil 
er a uf Al l e  wirken kann, der An d e r e ,  weil er u n m i t t e l b a r  aufs 
„A iterial" wirkt! Der tiichtige, sachkundige, saubere, fleiBige Lehrer 
se* u sich fast iiberall durch, schlieBlich sind Achtung und EinfluB 
— siehe nachher! — nicht dauernd vorzuenthalten, der aufoktroyierte 
,,Vorgesetzte" wird eine komisch^Kulisse, es sei denn, er „herrscht" iiber 
Sklavenseelen, die seiner wiirdig sind. Nur, wenn ihm, — der sauber 
ist — Gleichgesinnte, Saubere zur Seite stehen, wirkt er, sonst '— 
er nrbt er nur sein Gehalt! Und z er wirkt die Idee!
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Es lohnt sich, um eine bessere Welt zu ringen, es lohnt s 
n i c h t zu liigen und zu biegen um ein besseres Gehalt.

IV. Hilf Dir selbst!
Ich bekomme so viele Briefe, ich druckte einige teilweise zu i 

fang dieses Aufsatzes ab, gerecht und liebevoll nach; allen Seiten (a 
„Charity begins at home"! Meine N a c h s t e n  will ich s a u b e r  
sehn!). Doch kann ich nur bitten: Erwartet k e i n e  Hilfe von i 
oder dem Bundę! Alle Eingaben, alle Beschwerden haben nur 
weit Erfolg, ais — der Betroffene blitzeblank ist (denn die Biirokra 
um recht zu behalten, durchleuchtet nun Unterzeug und Eingewei 
und — wenn ,,es sich lohnt", d. h. wenn ein ' M a c h t f a k t o r  
Betracht kommt.

Helft Euch also selber, Ihr Notbriider und -schwestern: S 
sauber, seid tiichtig, und — schafft Euch Macht! Rechnet nicht . 
Koilegen, vorgesetzte Behorden, Beschwerden, Gerechtigkeit! I 
Papierkorb ist bodenlos ,die Vorgesetzten miissen um der „Autorit 
willen Rećht behalten, „Koilegen" nehmen alles „Anderssein" iii 
in ihnen lebt — bestialisch-„menschlich" — die Freude daran, gelegentl 
einmal eine gefahrlose Treibjagd mitzumachen, auf menschliches W 
mit anderin Feli und Gehorn! Verlafit Euch auf Euch,  so b: 
Ihr die Gemeinschaft! Nur der einsame, der heroischej Mensch and 
die Welt, der Tag fur Tag, stets getreu, stets wund im Gewissi 
s e i n  er  Welt, s e i n e r  Schau, das Feld bereitet.

Ihr Schulmeister in Not, ląuft nicht davon noch unterwerft Eu< 
Verblutet nicht i n den Konferenzzimmern, lafit Euch nicht hin 
Schulmauern einkafigen! Ihr bleibt dann Volk, Jugend, Menschh 
Euer Pfand schuldig! Lafit es wuchern! S c h a f f t  E u c h  Bu n d ę  
g e n o s s e n s c h a f  t! G riindet tiberall Gruppen unseres Bund 
agitiert fiir die Bundes-Volkserziehungsideen durch Vortrage, Aufsiit 
Vorschlage, durch praktische Tat, die aber nur moglich ist, we 
viele mitwollen! Die Eltern, die Jugendbewegung, die Arbeit< 
die Techniker, schliefilich sogar die Gelehrten, sie werden zu Eu 
stofien, wenn Ihr Geduld habt. Es ist grauenhaft toricht, imm 
kontradiktorisch einander gegeniiberzustellen: Agitation und Prax 
B e i d e  g e h o r e n  z u s a m m e n !  Wer mit seinen Primanern od 
seinen Kieinkindern allein hingebungsvoll lebt und arbeitet, -der : 
gewifi ein guter Mensch, aber — die Briefe. zu Anfang zeigen es • 
er ist nicht klug und tapfer und ohne beides wird 'Giite leicht ; 
Hilflosigkeit. Man kann nicht die Welt andern, ohne den Menschr 
zu andern, also das Kind zu befreien. Aber, man kann das wiederu 
nicht, ohne die Welt zu andern, ohne „politisch" zu sein! Und kar 
nicht jugendgerecht sein, wenn Jugendpsychologie und Elternhai 
einander fremd sind. Geht also hinaus, Ihr Schulmeister der neut 
Zeit, sammelt Eltern und Jugend, klart sie iiber Erziehung auf, b 
geistert sie! Das schlagt dann in die Schule wieder zuriick. Ŵ 
draufien — sagte Theodor Barth oft — sich ais Kerl erweist, v< 
dem hat die Jugend auch drinnen Achtung, er braucht vieles nic! 
zu sagen, sein L e b e n  sagt es schon! Und dazu v e r s u c h e  ( 
(wir werden im m er schwere Fehler begehen, aber der Yersuch i;
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schon immanent die Vollendung!) sich ais ganzer, tapferer, giitiger, 
s a c h l i c h e r ,  toleranter Mensch zu bewahren, zu beweisen! Ein 
„Fortunatus" in den „Neuen Bahnen" hohnte der „Padagogischen 
Mustermessen" (obgleich er selber welche veranstaltete), des lacheln 
wir: Padagogische Tagungen und Biinde konnen Stellenbewerber- 
markte, aber sie k o n n e n  auch und so l le n  es, Versammlungsplatze 
der Vereinzelten, Gutwilligen, Zukunftstapfern seip, die Mut und Glau- 
ben mit hinaus nehmen und ihresgieiichen sammeln, sodafi sie eine 
Macht zum Guten werden, die Verleumder und Burokraten scheuen 
und meiden. Schutz fallt nicht vom Himmel, keiin „Bund" ist, der 
D u nicht bist! Niemand kann Dir helfen, so Du Dir nicht selber 
hilfst, so Du nicht das heroische Leben derer wahlst, denen das 
Leben nicht der Giiter hóchstes ist, die aber iihr Leben nicht in 
Schmutz versickern, in Nichtigkeiten aushauchen wollen. Carlyle sagt: 
„Du und ich, mein Freund, wir konnen aus dieser hóchst lakaienhaften 
Welt, aus uns selbst einen Nichtlakaien, einen Helden. machen, wenn 
wir wollen. Das gibt schon zwei Helden fur den Ąnfang: — Mut! 
nur so kann es endlich zu einer ganzen Welt voll 'Helden kommen, 
oder zu solcher Annaherung daran, wie wir armen Zwei es i.rgend 
schaffen konnen."

Heroisch — sein Leben so teuer verkaufen (religios auswerten) 
wie moglich — oder biirgerlich (so beąuem, so diugbesitzreich wie 
moglich), das ist die Alternative. Der Mensch kann sich selber hel
fen, wenn er an seine Sache glaubt,. wenn er sich „schindet", um 
seine Bronnen zu offnen! N u r  e r  kann sich helfen, und damit 
der Welt. Denkt an Englands Quaker, die Kriegsdienstverweigerer. 
Ihr „zweckloses", „irrsinniges", „antipationales” Tun ist das kampfe- 
rische Heldentum der Liebe, das das unsere sein mtifi: Gut sei;n, 
tapfer sein und sich verbiinden mit allen Guteni und Tapferen, dann 
kommen Achtung und „Macht", dann hat das Leben Sinn!

Baut den Bund allerorten, dafi er ein solcher Tempel der Zu- 
kunftsvolkheit werde! Das ist Revolution durch „Evolution"!

EIN RUSSISCHER VATER: „Jugendnot in Russland“ oder die Sehn- 
sucht nach den Fleischtopfen Aegyptens.

Tatsachen wirken mit zwingender Uberzeugungskraft. Tatsachen 
lassen sich nicht hinweg diskutieren. Es komrnt nur darauf an, von 
welcher Seite sie g e s e h e n .  werden und welcher Grad voń Objek- 
tivitat und Genauigkeit bei der Feststellung und Beurteilung dieser 
Tatsachen in Anspruch genommen wird.

Wenn jemand behaupten wiirde, das Rasiermesser sei das 
stumpfeste Werkzeug der Welt, und eigne sich mehr zum Ver- 
nageln einer Riste, ais zum Schneiden, so wtirde ich gern zugeben: 
„ja, d a s  i s t  T a ts  a che"  und den Betreffenden vorsichtig fragen: 
„Haben Sie selbst diese Beobachtung gemacht?" Und wenn er- mir 
antwortete: „aber gewifi, ich habe sogar selbst mit dem Finger auf 
die Klingę gedriickt, die ca. 5—6 mm dick war, und habe mit ihr 
eigenhandig eine Kiste, und zwar eine Zigarrenkiste vernagelt" — 
so wiirde ich auch diese „ T a t s a c h e "  nicht bestreiten; ich wiirde
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nur fragen: „Haben Sie auch die a n d e r e  Se i t e  der Klingę t 
merkt und gepriift?" Die Antwort kann man voraussagen, denn sole 
B e o b a c h t e r  pflegen die w e s e n 11 i c.h e, s c h n e i d e n d e  Sei  
n i c h t  zu b e m e r k e n ,  bezw. zu beachten.

Auch die T a t s a c h e n ,  die eine russische Mutter in ihrem / 
tikel: „Jugendnot in Rufiland" im 3. Heft der „Neuen Erziehun 
anfiihrt, sind ebensoweit unwiderlegbar: die m e i s t e n  dieser T 
sachen sind wahrheitsgemafi, aber nur von e i n e r Seite gesehen u 
deshalb so einseitig dargestellt, dafi der Sachkundige sie nur mit Achs 
zucken lesen kann.

Die Liige dieser „Wahrheiten", die die gute russische Mutter 
entdecken wahnt, besteht nicht darin, was iiber die Tatsachen ges; 
wird, sondern darin, was dabei verschwiegen wird.

Ich sagte oben die m e i s t e n  Tatsachen, denn die gute Mut 
hat auch solche angefiihrt, bei, welchen Wahrheit und Dichtung der 
phantasievoll miteinander verflochten sind, dafi man nur sehr sclu> 
entscheiden kann, inwieweit . und wo die Schreiberin selbst irregefii 
wurde oder ob sie etwa selbst irrefuhren will...........

Ich meine jene „Tatsachen", die die russische Mutter im Zusa. 
menhang mit „Zwangsarbeit" und „Verband der Jugend" schilde ■ 
die fur den Uneingeweihten so wahrscheinlich klingen und dem Sar 
kundigen so u n w a h r h af t ig, so marchenhaft erscheinen;

Es ist wahr, dafi „das Nichtstun verfolgt war". Ob es von Staa' 
weisheit oder sozialer Naivitat zeugte — dariiber laSt sich unendl 
streiten. Unleugbar ist aber, dafi es sozial notwendig und logisch w 
das Miifiigganger- und Schmarotzertum zu einer Zeit zu bekampf 
in der die Burger vom Staate fast alles auf Karten unentgeltlich 
hielten: Brot, Wohnung, Beleuchtung, Eisenbahn- und Strafienbal 
fahrt etc. Es ist Tatsache, dafi das Nichtstun strafbar war, die Zwań; 
arbeit gesetzlich durchgefiihrt wurde. Aber Tatsache ist es auch, c 
die Sen ul j u g e n d ,  a l s o  J u g e n d  l i c he  bi s  z u m 18. Le be r  
j a h r  von j eg l i ch  er  Zwangsarbeit immer ausgeschlossen wai 
und dafi schon 1921 iiberhaupt jede Zwangsarbeit aufgehoben  ̂
(ausgenommen Zwangsarbeit ais Strafe fur Kriminalverbrechen), < 
weifi jedermann. Warum yerschwieg die gute russische Mutter di< 
Tatsachen? War sie irregefuhrt?

Es mag wahr sein, dafi die Organisation dieser óffentlict 
Zwangsarbeiiten oft mangelhaft war und mancherlei Kuriositaten a 
wieś. Es ist wahr, dafi infolgedessen manchmal di;e zur óffentlic! 
Zwangsarbeit verpflichteten Scharen stundenlang von einem Bez 
zum anderen, oft durch die ganze Stadt gefiihrt wurden, bis sie 
fur sie bestimmte Arbeit bezw. die Werkzeuge oder Oeratschaf 
finden konnten. Es ist aber a b s o l u t  u n w a h r ,  dafi solche Fi 
rungen von Zwangsarbeiterscharen „von Musik begleitet und i 
vorangetragenen wehenden Fahnen" durch die Strafien zogen. 
es erdichtet? Auch nicht! Das ist es eben, dafi hier die „Dic 
kunst" sich in Verflechtung und Verdrehung der Tatsachen offenba 
Durch die Strafien zogen zwar „diese Scharen junger Leute (al 
nicht nur j u ng.e Leute, darunter waren sehr oft ansehnliche, alt 
lierren zu sehen) von Musik begleitet und mit vorangetragenen weh'
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den Fahnen" — „zur Schau der Wichtigkeit der Mafinahme zur Aus- 
rottung der Miifiigganger". — Nur waren es k e i n e  Z w a n g s -  
arbei t er scharen,  sondern die bekannten „Subotniki" — eine abso
lut f r e i w i l l i g e  Arbeitsleistung, die bekanntlich von der K. P. or- 
ganisiert, aber von der Jugendorganisation und auch von vielen partei- 
losen Erwachsenen freudig mitgemacht wurde, und die jeden Samstag 
nach Feierabend von 4 Uhr an bis 8i Uhr abends irgend eine gesell- 
•schaftlich nutzliche Arbeit gemeinschaftlich verrichtet. (Daher Su
botniki — Subota: Sonnabend.)

Aber gerade diese Kleinigkeit, dieser Detailstrich, — die Musik- 
begleitung und wehenden Fahnen — wodurch die ruśsische Mutter 
das von ihr geschilderte Bild kolorieren und wahrscheinlicher machen 
wollte, das eben verrat, wie tendenziós die ganze Schilderung auch 
sonst ist.

Es erinnert mich iibrigens an jene Schilderungen der russischen 
„Wirklichkeit", die ich in den| deutschen burgerlichen Zeitungen 190 5/6 
verfolgte: DaB die Meldungen der „eigenen Berichterstatter" dieser 
Zeitungen aus RuBland tendenziós waren und immer zu Gunsten der 
zaristischen Regierung und zu Ungunsten der revolutionaren Arbeiter- 
bewegung — das war begreiflich. DaB aber diese wackeren Bericht
erstatter ihre offenbar gefalschten Tatsachen und „gemachten" ten- 
denziósen Berichte durch „eigene photographische Aufnahmen" zu be- 
legen und zu illustrieren vermochten, war mir ein ebenso unlósbares 
Ratsel, wie die Blitzschnelligkeit der Ubersendung der photographischen 
Aufnahmen von Petersburg und Moskau nach Berlin. Oft erschienen 
drei Tage nach den Ereignissen in Moskau dereń Schilderungen in 
Berliner illustrierten Zeitungen in Wort und Bild. Bis eines Tages 
eine Kleinigkeit mir beide Ratsel auf ein Mai aufklarte: Auf einer 
Illustration, die den Siegesmarsch der zaristischen Truppen gegen die 
Barrikadenkampfer in Moskau im Dezember 1905 schildern sollte, 
war alles wahrscheinlich fast wahrheitsgetreu: die StraBen, die Kirchen, 
die Schilder an den Laden waren erkennbar, selbst die Uniform der 
Soldaten und fast wollte ich glauben, auch ihre Gesichter seien echt 
russisch . . . .  nur war dies ganze „Wirklichkeits"bild durch ein dis- 
harmonisches Detail verdorben: Namlich die aufgepflanzten Bajonette 
(flachę mit Kreuzgriff) waren auf keinen Fali russische, (die bekannt
lich dreikantig sind) ebenso liefien die Stiefel deutsche Herkunft er- 
raten. Es wurde mir auf einmal klar, w o diese eigenen Berichterstatter 
ihre „photographischen Aufnahmen" gem  ach  t haben. Auf jedenfall 
nicht in Moskau...........

Ich will nicht behaupten, daB auch die russische Mutter es ebenso 
b e w u fi t tendenziós gemacht hat, aber durch das enge Guckloch, 
durch das sie die Erscheinungen und Tatsachen zu beobachten glaubte, 
konnte sie nur e i n s e i t i g  und subjektiv sehen, und deshalb ist es 
kein Wunder, flafi sie sich in dem ganzen Wirrwarr von Gescheh- 
nissen im privaten, politischen und wirtschaftlichen Leben und Trei- 
ben der Einzelnen und der Massen in RuBland nicht zurecht finden 
kann und nur das sieht, was an der Oberflache liegt und an ihr 
vorbeizieht. Das Bild, das die russische Mutter von der Jugendnot 
in RuBland entwirft, macht den Eindruck, ais waren hier mehrere
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Negativplatten kreuz und quer ubcreinandergelegt auf ein Blatt ab- 
gedruckt. Sie konnen deshalb nur ein Zerrbild darstellen. Die „groBe 
Menge rechtschaffener und lebensgetreuer Zeugenaussagen", auf die 
sie sich beruft, bieten nichts anderes und nicht mehr, ais einzelne Ne- 
gativplatten, von denen schon an und fur sich eine jede etwas Sub- 
jektives, Verworrenes gibt, das mit den anderen „vermengt" das Ge- 
samtbild nur noch rrrehr verwirrt und keineswegs Aufhellung und 
Klarheit zu schaffen im Stande ist.

Ja, gibt es uberhaupt „rechtschaffene lebensgetreue Zeugenaus
sagen", die u n vo re  i n g e n  o m m e n, objektiv zu sein vermógen, 
heutzutage, wo zwei Welten gegeneinander auf Leben und Tod 
kampfen ? Man braucht nur an die Ereignisse im Ruhrgebiet und 
dereń Schilderungen (geschweige denn dereń Beurteilungen) in der 
franzósischen, englischen und deutschen Presse zu denken, um diese 
Frage ?u beantworten.

Aber die Tatsachen?
Ja, eben die Tatsachen miissen a l l s e i t i g  und a He betrachtet 

werćlen, nichts darf verschwiegen, nichts vermengt, nichts verdreht 
werden.

Kehren wir zu den „Tatsachen" zuriick :
„Es ist ein „Verband der Jugend" geschaffen worden" — be- 

richtet die russische Mutter weiter — „dessen Ziele und Ideale aber 
rein politischer Natur waren". Genau die Halfte dieser Behauptung 
und zwar die zweite Halfte davon ist g r u n d f a 1 s c h. Es ist wahr, 
daB ein Verband der Jugend gegrundet worden ist, aber es ist un- 
wahr, daB dieser politischer Natur ist. Das Entgegengesetzte ist wahr: 
Die Ziele und Aufgaben des Jugendbundes sind —1 Jugendkultur, Bil- 
dung, Aufklarung und Organisation. Das Iafit sich durch! die Statuten 
des Verbandes wie auch durch seine Praxis bestatigen. (Parteilose 
Jugend ist in Allem gleichberechtigt und praktisch gleichberechtigt, 
auch Vertreter anderer Parteien, wie die der kommunistischeni Jugend.) 
Ich habe aber noch einen dokumentarischen Beweis: Frau' Krupskaja 
(Lenin) hat bereits 1921 eine Broschure geschrieben „Jugendbund: und 
Boy-Scoutismus", worin sie den Jugendbund vor Nachahmung der 
kommunistischen Parteiorganisation und des Parteigetriebes a u f s ent -  
s c h i e d e n s t e  wa r n t .  Sie fordert die Jugend zur Selbstandigkeit 
und Selbsttatigkeit auf dem Gebiete der Kultur und des wirtschaftlichen 
VC iederaufbaues Rufilands auf. Zur Pflege der sozialen Geftihle und 
Tugenden der Jugend im Sinne des Boy-Scoutismus, natiirlich im 
guten Sinne dieser Jugendorganisatipn, dereń Grundsatze losgelost 
vorn Spiefiburgerlichen, konservativ Religiósen, doch noch viele gesunde 
Kerne von altruistischer Heldenhaftigkeit enthalten, geeignet, die Ju
gend zu Kampfern fur die Gerechtigkeit, furs Wohl der Menschheit i 
zu erziehen. Aber n u r  Erziehung und Organisation, nicht Partei- 
politik ist die Aufgabe des Jugendbundes. Soweit Krupskaja.

„Es standen gleichfalls alle ‘Gebiete der Ver\valtung den Jugend- 
lichen offen" . . . .  berichtet die russische Mutter. „Ja, die Macht 
wurde diesen Kindern gegeben, eine Macht, die allzuoft sich auf das 
Menschenleben ausbreitet" etc. „Aber wenn gar ein solcher (16—17- 
jahriger) Jiingling ais Angestellter der Tscheka das Leben vieler Men- ;

Ein russischer Vater: Jugendnot in RuBland.

212



schen in seiner Hand hat und yon Macht und Wein und Blut trun- 
ken, sich nicht mehr viel daraus macht, seinen Mitmenschen das 
Leben zu nehmen."

Nicht einmal die Halfte dieser Behauptungen ist wahr und in Be- 
zug auf den „Bund der Jugend" ist keinei Silbe darin wahr: — denn 
der „Bund der Jugend" — hat schon bereits 1921 seinen Mitgliedem 
verboten, in den Dienst der Tscheka zu treten und nach einer Uber- 
einkunft zwischen dem Zentral-Komitee der Jugendorganisation und 
des Vorsitzenden der Tscheka, hat letzterer im Fruhjahr 1921 dieses 
V e r b o t  auch seitens der Tscheka selbst derart unterstiitzt und weiter 
ausgedehnt, dafi von nun an kein Unmundiger mehr, also bis zum 
21. Lebensjahr im Dienste der Tscheka angenommen werden durfte. 
Das weifi jeder Mann, der die Jugend bewegung verfolgte und die 
Tatigkeit des „Bundes der Jugend" nicht auf Orund von Geruchten 
und „Zeugenaussagen", sondern aktenmafiig studiert hat.

Es ist wohl begreiflich, dafi in den ersten Jahren der Revolution 
Und des darauffolgenden Burgerkricges, bei den riesenhaften Umwal- 
zungen auf dem Gebipte der inneren und aufieren; Politik, die auch auf 
dem des gesamten Kultur- und Wirtsćhaftslebens, Handel und In
dustrie, Verwaltung und dergl. die Sowjetregierung immer wieder ge- 
nótigt war, die sich mit Begeisterung in die Arme stiirzende Jugend in 
Anspruch zu nehmen und von ihrer Arbeitswilligkeit, geistigen und 
kórperlichen Energie fur den Staatsdienst Gebrauch zu machen. Dies 
war umsomehr unumganglich n o t w e n d i g ,  ais in Rufiland in den 
ersten Jahren der Revolution die ungluckselige Sabotage seitens der 
Intellektuellen, der burgerlichen Beamten- und Industrie-Kreise, der 
Lehrerstreik und dergl. grofies Unheil angestiftet und den quantitativen 
wie qualitativen Mangel an organisatorischen und Verwaltungskraften 
verscharft haben.

DaB den Jugendlichen (aber nicht n u r  den Jugendlichen allein) 
auf manchem verantwortlichen Posten schwindelig wurde, da der „be- 
rauschende Wein der Macht" ihnen zu Kopfe stieg und sie oft ganz 
zusammenbrachen, psychisch oder moralisch, daraus machte ja selbst 
die Sowjetregierung kein Hehl. Im Gegenteil, sie sah der Gefahr 
offen ins Auge, erkannte den Schaden an und' versuchte auf 'manpig- 
fache Weise dem Ubel, soweit es ging, abzuhelfen. Die vielen vom 
Volks-Gesundheits-Kommissariat einberufenen Konferenzen, Kommis- 
sionen und Kongresse zur Bekampfung des jugendlichen Verbrechens, 
sozialer Hilfe der moralisch Defekten etc. legen davon Zeugnis ab. 
Besonders interessant in dieser Beziehung und lehrreich iiberhaupt 
waren auf diesen Kongressen die Vortrage des Professors Dr. 
Orschansky, des bekannten Psychiaters und Padologen und die Be- 
richte des Prof. Gribojedoff, Leiter der staatlichen Jugendfursorge- 
Anstalten und Straf- und Besserungs-Anstalten fur jugendliche Ver- 
brecher und moralisch Defektive. Die Yortrage und Berichte dieser 
Manner der Wissenschaft und der kommunalen Praxis, die dfe Ju
gendnot aus unmittelbarer Nahe beobachten und auf Grund von um- 
fassendem wissenschaftlich gepriiftem Stoff erforscht hatten, geben ein 
objektiv-klares, sehauderhaftes Bild von den schweren Folgen der 
psychischen und moralischen Uberburdung der Jugendlichen unter dem
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Drucke so  z i a ł  e r  O b e r v e r a n t w o r t u n g ,  die aber nicht einzig 
und allein durch ihre Machtstellung bedingt ist, sondern durch die 
Kompliziertheit des gesamten wirtschaftlichen und politischen Lebens 
in der Revolutionszeit iiberhaupt. Diese Vortrage enthalten aber, auch 
einige Fingerzeige und Weisungen, wie diesem Ubel abzuhelfen sei. 
Auch dies Bild der Jugendnot, das die Manner der Wissenschaft in 
Rufiland schilderten, ist keineswegs indifferent, im Gegenteil es wirkt 
aufstachelnd, aufpeitschend, zum Himmel schreiend, aber nicht desto- 
weniger d u r c h a u s  o b j e k t i v, weil es n i c h t  t e n d e n z i o s  und 
nicht darauf zugeschnitten ist, einen Schuldigen zu finden, dem man 
die ganze Schuld g e t r o s t  in die Schuhe schieben mochte.

Denn wenn es schon darauf ankommt, so mag es ganz dahin 
gestellt bleiben, wer me h r  S c h u l d  an dieser u n g e h e u r e n  J u 
g e n d n o t  hat: die Sowjetregierung, die in harter Not gezwungen war, 
jede vorhandene Kraft auszunutzen, oder die Intellektuellen, die Strei- 
kenden und sabotierenden „Kopfarbeiter", die einerseits n i c h t s  an- 
d e r e s  leisten wollten und andrerseits nichts besseres zu leisten ver-  
m oc h  ten,  ais politische Diskussion, Parteigeschwatz und Parteihader.

Ein beruhmter Nervenarzt und Professor der Kinderpsychdtogie 
aus Petersburg besuchte Deutschland im Oktober—November vori- 
gen Jahres. Er iśt von jeher parteilos und1 hatte gewib Grund genug 
gehabt, mit der Bolschewiki-Regierung unzufrieden zu sein. Hatte sie 
ihm doch seine Privat-Heilanstalt nationalisiert, sein Haus, Hab und 
Gut „reąuirieren", seinen Sohn von der Tscheka verhaften und nach 
Charków verbannen lassen. Er ist aber ein hóchst anstandiger Mensch 
und deshalb objektiv. Einem Freunde gegeniiber —, einem ebenfalis 
parteilosen und objektiv Denkendem — aufierte er sich foigender- 
maben: „Er wundere sich sehr, daB die aus Rufiland ausgewiesenen 
Professoren nicht begreifen, wie unanstandig und — gerade ihrer 
Ausweisung wegen — widerlichr es sei, auf die Sowjetregierung zu 
■schimpfen. Besonders hafilich sei es aber, wie die gesamten Emi- 
grantenkreise, die sich unter der Herrschaft der Weltborse sicher und 
wohl fiihlen, frohlocken und mit Schadenfreude jeden Mifistand, jedes 
soziale Ubel in Rufiland unter das Vergrofierungsglas stellen und 
dazu ausniitzen, die Schuld daran den Bolschewiki in die Schuhe 
zu schieben.........."

Fast unwillkiirlich mufi ich, im Zusammenhange mit den Wor- 
ten der russischen Mutter, an jene Tausende und Abertausende von 
Mannern der Wissenschaft denken, die alle Folgen des Biirgerkrieges, 
der Blokadę, des wirtschaftlichen Chaos, der sozialen Verwiistung und 
moralischen Verrohung der Massen miterlebt, ja ara eigenen Leibe 
dauernd gespiirt haben, (von Hunger und Kalte abgesehen) und die 
es doch vorzogen, ihre Krafte einzusetzen, um zusammen mit der Sow
jetregierung die sozialen Ubel und Mifistande durch Hebung der all- 
gemeinen geistigen und okonomischen Kultur zu mildern, weil sie 
nicht, gebunden von parteipolitischen Vorurteilen und Dogmen, immer 
Ja und Amen dazu sagen, was die Gegnen der Bolschewiki behaupten 
(und wiire es auch barer Unsinn), blindlings alles verwerfen, was 
die Sowjetregierung tut, mogę es sich auch ein gut Teil mit ihren 
eigenen Ideen und Bestrebungen decken. Es ist bezeichnend (und
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ware komisch, wenn es nicht so traurige Folgen nach sich gezogen 
batte) wie z. B. das Arbeitsschulprinzip von denselben Eltern- und 
Lehrerkreisen in RuBland, die es friiher, jahrzehntelang ais lhr Idea! 
ersehnten, nun seit 1918 verhóhnt und verworfen wird — eben weil 
es auch mitunter die Bolschewiki anerkennen und die Sowjetregierung 
es zum Schulprogramm gemacht hat.

Genau so verhalt es sich mit dem alten, (julianischen) Kalenderstil 
und der alten russischen Orthographie. Beide werden heute von den
selben Kreisen russischer Intellektuellen verherrlicht, die seit 1905 
leidenschaftlich gegen sie ankampften. Und dies einzig und allein 
aus dem Grunde, weil die Sowjetregierung den „neuen Stil“ (grego- 
rianischen Kalender) und die neue Orthographie eingefuhrt hat.

Aber diese spezifische Eijnstellung ist heute nur noch firn die 
Emigrantenkreise und ftir die aussichtslosen Gegner der Sowjetregie
rung charakteristisch. In RuBland ist sie nicht rnehr mafigebend, 
sondern gehort vielmehr der Vergangenheit an oder gilt ais seltene 
Ausnahmeerscheinung. Heute arbeiten, Hand in Hand mit der Sow
jetregierung, und zwar seit 1920, im Volkskommissariat ftir Volks- 
bildung (in den gesetzgebenden wie wissenschaftlichen Kjommissionen) 
solche ftihrende Geister, wie z. B. Schatzky, ehemaliger Sozialist-Re- 
wolutianer, 1917 zur Zeit von Kerensky Oberstadtschulrat von Mos
kali. Also derselbe Schatzky, der nach der Oktoberrevolution, im 
November 1917, den antibolschiwistischen allgemeinen Lehrerstreik 
vorbereitet, organisiert und durchzufuhren versucht hat; derselbe, der 
noch 1919, zusammen mit dem von ihm organisierten Teil der Leh- 
rerschaft in Opposition zur Sowjetregierung stehen zu mtissen glaubte, 
folglich auch in Opposition zur Arbeitsschule, dereń Anhanger er 
kurz vorher noch gewesen. Heute ist Schatzky, (obwohl parteipolitisch 
bestimmt gefarbt, wenn auch untatig) Mitglied des Reichs-Gelehrten- 
rates, der akademischen Wissenschafts-Zentrale, des Yolkskommis- 
sariates fur Bildung. Zusammen mit demselben Blonsky, der 1917 
entschieden gegen Schatzky aufgetreten war und den von ihm gefiihr- 
teen Lehrerstreik energisch bekampft hat.

Dies alles sind Tatsachen, die zeigen, dafi man heute in RuB
land Anderes und Ernsteres zu tun hat ais Hoffen und Warten auf 
das baldige Ende der „Bolschewikenherrschaft" und — bis dahin — 
passiven Widerstand zu leisten, sich in narrischem Murren Luft zu 
machen, und sobald man sich vor der Tscheka sicher fiihlt, gegen die 
an allem allein schuldigen Bolschewiken zu hetzen.

Ich bin weit davon entfemt, die Sowjetregierung iri Schutz zu 
nehmen, und um so ferner liegt es mir, die Verhaltnisse in Sowjet- 
rufiland zu beschonigen. Ebensowenig kann ich das Elend iiber- 
haupt und besonders die Jugendnot in RuBland unterschatzen, ge- 
schweige denn leugnen. Dieses Elend, diese Not kenne ich nur all- 
zugut, nicht vom Horensagen ,,rechtschaffener Zeugen", nicht von 
AuBen, aus der Ferne, sondern von innen, aus unmittelbarer Nahe, 
da ich ais Lehrer in den Jahren 1917 bis 1922 manches mAterlebt 
und miterlitten habe. Ich begreife aber durchaus nicht, wo die rus- 
sische Mutter mit ihrem Wehklagen hinaus will. Was bezweckt sie 
eigentlich damit? WJ11 sie, ernst und aufrichtig n u r  „diese Not
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denen vor Augen stellen, die ein Herz haben; sie mitzufuhlen" ? Aber 
an wen appelliert sie? Etwa an die europaischei Kultur, an das „kul- 
turelie Europa"?

Wir wollen einen Augenblick lang das zweifelhafte Daseini dieser 
beiden zweifelhaften Begriffe — Kultur und kulturelles Europa — 
nicht bezweifeln. (Obwoht wahrhaftig Grund genug dazu vorhanden
ware.) Gesetzt, diese .............  sagen wir — Pseudonyme haben
genaue Adressen und sind „zu ermitteln", wenn auch' die samtlichen 
neuen Vertreter der alten Firma „Kultur-Europa" und die; Firma selbst 
langst, schon vor dem Krieg, pleite gemacht haben.

Aber selbst in diesem Falle ist es zum' mindesten maiv an Europa 
zu appellieren, das bei sich zuhause noch miii. Vielem aufzuraumen hat.

Wie ist es mit der jugendnot in Europa bestellt? Steht es 
viel besser ais in Rufiland?

Es braucht kaum hervorgehoben z.u werden, dafi Seelennot, 
geistig-sittliche Verwahrlosung und Verrohung viel schrecklicher ist, 
ais materielles Eiend. Aber soviele Hunger-Augen, unterernahrte, aus- 
gemergelte Korper wie ich sie unter den Volksschulkindern in Berlin, 
Dresden, Stettin, Chemnitz, Leipzig, mit eigenen Augen gesehen habe, 
habe ich in den schlimmsten Hungerjahren 1919—20 ini Moskau kauin 
wahrgenommen. Denn es muO gesagt werden, dafi man sich selbst 
in den heftigsten Hungerperioden immer bemiihte, die Kinder in 
Rufiland auf Kosten der Erwachsenen gut zu versorgen. In Deutsch- 
land habe ich auch in Lumpen gekleidete, nur mit erbarmlichem Schuh- 
zeug versehene Schulkinder angetroffen.

Es kann doch kaum bestritten werden, dafi es fur die Ein- 
schatzung der Kindernot nicht ganz gleichgiiltig ist, ob sie sich 
in einem hungemden Lande ausbreitet, das unter wirtschaftlicher Zer- 
riittung leidet, oder in europaischen Residenzstadten, dereń Laden 
und Warenhauser mit Nahrungsmitteln und Luxuswaren zum Bersten 
vollgefullt sind. Namlich — vom Standpunkte der „Kultur" ist es 
nicht ganz gleichbedeutend..........

Ich habe die Chronik der Tagespresse verfolgt, habe auch mit 
Psychiatern, Kriminalpsychologen und Jugendrichtern in Rufiland wie 
in Deutschland gesprociien, manches dabei zu vergleichen, beziehungs- 
weise gegenuberzustellen Gelegenheit gehabt. Aber dafi ein sechzehn- 
jahriger Jungę, gemeinsam mit Altersgenossen und Schulkameraden 
seine eigene Mutter erwiirgt hat, um ihr Geld\ zu rauben — das habe 
ich nicht in einer Moskauer, sondern in einer; I3erliner Zeitung gelesen.

Ebenso las ich in einer Berliner Zditung, dafi? die vierzehnjahrige 
Schiilerin einer Volksschule mit Hillfe eines Dietrichs in eine Wohnung 
einbrach, Kleider und Wasche im Werte von mehreren: Millionen Mark 
stahl und verkaufte.

Werden unter psychischer und physiścher Einwirkung des schreck- 
lichen Hungers im Wolgagebiet, in einem gottverlassenen Dorfą- einige 
!ialb-verwilderte, degenerierte, erblich belastete Bauern zu Menschen- 
fressern, so wirkt es haarstraubend urid miifite die ganze Kulturwelt 
erschiittern. Aber ist denn folgender Fali nicht minder. haarstraubend: 
Ein Vater wirft 'seinen elfjahrigen Sohn ins Wasser (Teltower Kanał in 
Berlin) weil er — wie er angibt,. selbst hungert und seinen Sohn nicht
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zu ernahren imstande ist, oder vielleicht deshalb, weil — wie es die 
Gerichtsverhandlung feststeilte — sein Sohn ihm bei Ausiibung seirier 
Gaunereien im Wege stand. Gehórt dieser Fali viełleicht deshalb zur 
alltaglichen Erscheinung des „Kulturlebens", weil er sich nicht in 
der wiisten Gegend eines verwusteten Landes ereignete, sondern in 
einer Weltstadt mit drei Millionen Bevólkerung, am hellichten Tage?

In Deutschland ist die Jugend in ihrer Ganze schulpflichtig. Es 
gibt auch tatsachlich Schulen und Fortbildungsanstalten zur Geniige, 
in denen die Jugend bis zum 17.—18. Lebensjahrei untergebracht wer- 
den kann und auch untergebracht wird. Auch isonstige soziale 
Jugend- und Fursorgeeinrichtungen sind in ausreichendem Mafie vor- 
handen. Die Jugend mufi also nicht dem erziehlich-verderblichen 
Einflufi der Strafie ausgeliefert zu werden, wie es in Rufiland, nach den 
Schilderungen der russischen Mutter, der Fali ist, wo die Schulen 
nicht einmal fiir die Hiilfte der Jugend ausreichen.

Sind die Folgen dieser verschiedenen Bildungsmoglichkeiten und 
Kulturverhaltnisse, hiiben und driiben, von einander verschieden? Kei- 
neswegs.

„Hier (auf der Strafie) lernen die Kinder ais einziges Recht das 
Recht des Starkeren anerkennen. Die Vergniigungssucht wurde ihr 
einziger Trieb. Der Unterschiea zwischen Dein und Mein war voll- 
standig verschwunden. Hier trieben die Kinder, die Erwachsenen 
nąchahmend, Handel und richtige Spekulation — und von hier wurde 
diese Seuche auch auf die Schulen iibertragen. In einer Schule wur- 
den in der 4. Klasse (Quarta) Geschafte abgeschlossen, Posten Seife 
wurden gekauft und wieder verkauft. Ich kann hier nicht alle die 
Ausschreitungen beschreiben (schliefit die russische Mutter ihre Schil- 
derung), dereń Zeuge ich oft war und bei dereń Anblick es mir um 
unsere Zukunft, um der Menschheit Zukunft, so bange; wurde."

Ist es ein spezifisch russisches Bild, das hier entworfen wird? Ich 
kam in den letzten Monaten mit vielen deutschen Lehrern zusammen. 
Volksschullehrern, Lehrern an Realschulen und Gymnasien. Was 
diese mir. von der deutschen Schuljugend erzahlten, ahnelt sehr den 
oben geschilderten und den mir auch sonst bekannten Erscheinungen 
in Rufiland, nur dafi es sich quantitativ von; ilmen unterscheidet: Es 
iibertrifft sie bei Weitem.

„Was nicht niet- und nagelfest ist, wird geklaut. In samtlichen 
Schulraumen, im Korridor, auf den Treppengangen, im Schulhof, in 
der Turnhalle. Besonders haufig ist Metalldiębstahl. Dieser auch 
aufierhalb der Schule. Nicht nur die Denkmaler werden von der 
Schuljugend gepliindert, (es ist festgestellt, dafi die Denkmalpliinde- 
rungen hauptsachlich von Schuljungen herruhren) sondern vornehmlich' 
auch sonstige Metallgegenstande (ganze Gufieisendeckel aus der Stra- 
fien-Kanalisation, Bestandteile der Eisenbahnwagen etc)."

Dresdener Lehrer erzahlen mir, dafi solche Metalldiebstahle in 
der Schule organisiert werden, wo auch der Plan des auszuftihrenden 
Diebstahls ausgearbeitet und beraten, die „Arbeitseinteilung", Vertei- 
lung der Rollen und der Beute vorgenommen wird. •

„In den Schulen wird Spekulation, richtige Schieberei grofien 
Stiles getrieben. Nicht nur Kisten Seife, Fahrrader, Photo- und Kino-
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apparate und Reifizeuge, elektrische Beleuchtungskórper samt Zube- 
hor, auch Valuta und Effekten werden in der Schule geschoben."

Einige Lehrer einer Mittelschule fiihrten Klage, dafi sie bei ihren 
Schiilern Funfzig-Dollarscheine von Hand zu Hand hatten kursieren 
sehen. i

In Deutschland gibt es keine Bolschewikenregierung, die man 
dafiir verantwortlich machen konnte. Wer also trągt die Schuld? Ist 
diese nun international gewordene Erscheinung hicht vielmehr eine 
echt europaische, beeinflufit von der „Kultur" der herrschenden Ge- 
sellschaft, das heifit: von Weltschiebertum, von Hab- und Raffgier 
nach Grofigewinn, verursacht vom weltwirtschaftlichen Chaos?

Wie verhalt es sich nun mit Sexualverbrechen in Rufiland und 
demgegenuber in Europa? Von dreizehnjahrigen Muttern weifi selbst 
die schwarz-sehende und -farbende „russische Mutter" nichts anderes 
zu berichten, ais was sie von unglaubwurdigem Horensagen, weifi. Nur 
die „Freiheitsehe" eines Funfzehnjahrigen kennt sie aus persónlicher 
Beobachtung. Der Redakteur der „Neuen Erziehung" hat mich, mit 
einem klugen Lacheln, diesbezuglich gerade aut die, im selben dritten 
Heft der N. E. veróffentlichte Notiz „Statistische Kuriosa aus dem 
Jugendlande" aufmerksam gemacht, wonach fiinfzehnjahrige „Ehe- 
frauen" die Zahl 92 erreichen. Wieviele „Ehefrauen", bezw. „unehe- 
liche Mutter" unter fiinfzehn Jahren es in dem kulturellen Europa gibt 
— daruber weifi die offizielle Statistik natiirlich nichts zu berichten, aus 
dem einfachen Grunde, weil solche „Ehen" der Minderjahrigen sta- 
tistisch nicht registriert werden durfen. Ebenso wie die gewissen- 
hafteste Statistik nichts von 9—11-jahrigen Prostituierten berichtet: 
von so etwas spricht man nicht in der guten Gesellschaft der zivi- 
lisierten Welt, obwohl es jedermann weifi, insbesondere die Kriminal- 
und Sittenpolizei genau daruber informiert ist. Dafiir bringen aber viele 
wissenschaftliche Monographien die grafilichsten Tatsachen beziiglich 
Kinderhandels und Jugendlichen-Prostitutipn in den Grofistadten Euro- 
pas. Ich glaube behaupten zu durfen, dafi es dergleichen in Sowjet- 
rufiland nicht mehr gibt.

Jedenfalls wird jeder zugeben miissen: 9—13-jahrige Prostitu- 
ierte aus Not, Habgier oder Gaunerei der Eltern; — das ist viel schlim- 
mer ais ,, 13-jahrige Mutter" aus „Freiheit".

Gewifi, die russische Revolution hat es noch nicht so weit bringen 
kónnen, mit einem Małe alle Schufte, Lumpen, zweibeinigen1 Schweine 
(einheimische sowohl ais auch die in Europa feingebildet wurden) 
aus der Welt zu schaffen. Aber fur dereni Betragen die russische Re- 
volution verantwortlich zu machen ist entweder bewufiter Schwindel 
der blinden Reaktionare oder — Heuchelei.

Es ist also nicht zu verstehen, an wenj sich die russische Mutter 
mit ihren Klagen und Anklagen wendet. Wo steht es mit der Jugend
not besser? Wer hat Herz genug, um der Jugendnot bei sich zu 
Hause entgegenzuwirken?

Was also die russische Mutter bezweckt, worauf sie hipzielt,, 
lafit sich nur schwer, sozusagen „zwischen den Zeilen" ihres Artikels 
herauslesen.
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Es ist eine bekannte Einstellung der gesamten russischen Emi- 
grantenkreise und dereń Stimmung, die 'hier, wenn auch’ verhullt, zum 
Ausdruck kommen. Rachesiichtiger Hafi gegen die Bolschewiki, der 
den weichen Tónen der Wehmut iiber die Jugendnot schrillen Mifi- 
klang beifiigt. Alles auf einen Grundgedanken zugespitzt: Seht: d a s  
ist das wahre Gesicht des bolschewistischen Paradieses.

Da aber diese Unzufriedenheit die Stimmung des russischen Spiefi- 
burgers (er ist es geblieben, wenn auch deklassiert) ausdriickt, der 
aus dem Urąuell des Klassenbewufitseins europaischen Biirgertums 
ideołcgische Labung schópft, verlohnt es sich, die Frage und Frage- 
stellung naher zu analysieren:

Worauf bezieht sich die Unzufriedenheit dieser Menschen ? Sind 
sie unzufrieden, dafi das „Paradies", das „Himmelreich auf Erden" 
nicht schnell und nicht gut genug — oder vielieicht zu schnell — 
herbeigefuhrt wird? Diinkt ihnen blofi der Weg zu lang? Oder ist 
er viełmehr zu kurz und zu gradlinig? Gefalit ihnen das Ziel selbst 
nicht oder der \Xeg zu diesem durch die, Wuste der Entbehrungen?

Es ist eine alte, uralte Geschichte von dem gelobten Lande, zu 
dem der Weg durch Wuste fuhrt, doch bleibt sie trotz oftmaliger, 
historischer Wiederholung immer neu.

Ihre alten und neuen „Helden" und „Statisten" sind uns bis heute 
immer noch die Aufkliirung dariiber schuldig, was sie eigentlich woll- 
ten. War ihnen das gelobte Land gut und1 billig und nur der Weg 
peinlich? Warum haben sie dann „Zuriick nach Agypten" gerufen? 
Oder waren ihnen die irdisch-realen Fleischtópfe Agyptens teurer ais 
die versprochene Milch- und Eloniggluckseligkeit der Zukunft? Warum 
behaupten sie dann, Moses habe nur einen falschen Weg gewahit, es 
gabe einen kiirzeren, und versuchten sich diesen, Waffe in der Eland, 
zu bahnen? Wozu denn, wenn sie das Ziel1 an sich verwarfen?

Dieser politische Zwiespalt, Mangel an Klarheit und Konseąuenz 
einerseits, an politischer Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit andererseits, 
scheint so modern zu sein, daB er in dem alttestamentarischen Be- 
richte wie ein Widerhall aus der jiingsten Vergangenheit Rufilands 
klingt.

Fast in keinem Lande gab es so wiele1 Utopisten wie in Rufiland. 
Sie schwarmten vom „Paradies der Freiheit und Gleichheit", prophe- 
zeiten und predigten das „Himmelreich auf Erden". Den Bolschewiki 
ais den ersten V e r k ii n d e r n dieses Paradieses zu huldigen ware 
ebenso falsch, wie sie ais erste V e r w i r k l i c h e r  anzuklagen. Denn 
es'gab  ja schon vor den Boschewiki ein sehr reales „Paradies" in 
Rufiland. Seiner iiberirdischen Wonnen und recht irdischen Geniisse 
erfreuten sich zwar nicht alle Menschenkinder, sondern vorlaufig nur 
ihr kleinster Teil, oberste Zehntausend, Spitzen und Stiitzen der Ge- 
sellschaft, aber umso fester war dies Paradies gebaut, umso sicherer 
lebte es sich in seiner Herrlichkeit. Ab und' zu erschienen unter den 
Hausherren und Stammgasten solche Sonderlinge wie der grafliche 
Tolstoi und seine Jiinger. Mit Gerechtigkeit und Gewissen erblich 
belastet, verdarb er seinen Tischgenossen den Appetit durch1 kraftvolle 
Predigt, wie unanstandig es sei, das Gliick in den Hóhen zu geniefien,
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solange es noch unten im Jammertale Elend undf Elende gabe. Aber 
dies stórte die himmlische Ruhe nicht allzusehr. Viel mehr Unruhe 
erregten Stimmen der Eindringlinge, die von unten, aus der Hólle, 
gegen die Pforten des Paradieses anstiirmten, Gerechtigkeit, Freiheit 
und Gleichheit nicht predigten, sondern forderten: Die Holle mufi 
abgeschafft werden! Offnet die Torę des Paradieses den Massen!

In den Jahren 1904 und 1905, in der Hochflut der ersten Revo- 
lution, schlossen sich diesen Stimmen fast die gesamten Intellektuellen- 
kreise an. „Wir sind, Gott sei Dank, alle Sozialisten", hiefi es in 
samtlichen Biirgerkreisen, begonnen mit dem heutigen Monarchisten 
Struve, mit Miljukoff bis wieiter linkswarts. Aber 1906 bebten sie 
zuriick. Sie kamen zur Einsicht, dafi auf Erden doch nicht fur a l l e  
Menschen Zuckerbrot in reichlicher Menge vorhanden sei, dafi selbst 
die hoheren Guter der Kultur, Menschenrechte und Gleichberechtigung 
den niederen Volksmassen nicht zuganglich gemacht werden kónnten, 
ohne dafi „die gesamte Menschheit" und ihre „heiligsten Giiter" ernsten 
Gefahren preisgegeben werden. Diese Einsicht und — nebenbei be- 
merkt — die erniichternde Wirkung der Maschinengewehre, welche: die 
Pforten des Paradieses und die Vorrechte seiner berufenen Bewohner 
vor dem Ansturm des Póbels schtitzten, hat die iiberwiegende Mehrheit 
derjenigen Spiefibiirger zur Besinnung gezwungen, die sich unter dem 
Hochdruck der Revolution leichtfertig „Auch-Sozialisten" wahnten.

Das war es eben, was die Zersplitterung der Gesamtheit der 
btirgerlichen Intellektuellen Rufilands 1906 bis 1907 verursachte und 
uns ihre schwankende Haltung nach der Februarrevolution 1917 unter 
Kerenski erklart, ais sie, in historischem Augenblick, vor der Alter- 
native standen: nach links m it dem revoltierenden Volke oder nach 
r e c h t s  gegen dasselbe? Es war — fur die meisten wenigstens — 
die Lagę des Buridan’schen Esels — kein Ausweichen, kein Ausweg. 
Nach rechts konnten sie sich nicht wenden, selbst wenn sie gern 
gewollt hatten. Es war zu riskant, schien ihnen d am  a is  noch zu 
unanstandig. Geradenwegs und riicksichtslos links zu gehen — sie 
schreckten vor den Konseąuenzen zuriick. „Wohin sollte das fiih- 
ren?" Kriegsniederlage — Bruch mit der verbiindeten Entente — 
politische Isolierung — wirtschaftliche Katastrophe — soziale Ver- 
wiistung — sittliche Verrohung usw. usw.

Die Bolschewiki sagten: Trotzalledem! Denn sie waren die 
einzige Partei, die bestimmt wufite, was sie woli te, um welchen Preis 
sie es zu erkampfen hatte. Bewufit und entschlosseni erklarte sie: das 
Volk mufi Frieden, Land, gleiche Menschenrechte um jeden Preis 
erhalten, mag der Weg dahin noch so schrecklich §ein.

Nietzsche sagt: „Wer Sklaven haben will, ist ein Narr, wenn 
er sie ais Herrscher erzieht. Man mufi wissen, was man will, und 
dafi man will."

Die Buridan'schen Esel wufiten es im Jahre 1917 nicht. Wissen 
es bis heute noch nicht, ob sie eigentlich die konseąuente Abschaffung 
der Sklaverei wollen, oder blofi dariiber moglichst parlamentarisch zu 
diskutieren.

Die Bolschewiki wiederum waren die einzigen, die entschlossen
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sagten: Wir wollen nicht mehr gegen die Sklaverei predigen, son- 
dern sie tatsachlich abschaffen. Wir wollen keine Sklaven mehr 
baben! Und sie versuchten es, so gut ‘sie konnten, so gut es ging 
und zwar mit Hilfe der Sklawen selbst, die si,e zu Herrschern zu 
erziehen begannen, zum Mitherrschen heranzogen.

Dafi dies fiirs Nachste ein Sinken der wirtschaftlichen, wie auch 
der geistigen Kultur hervorrufen, vor allem aber ungeheuere Ein- 
schrankung individuellen Komforts, personlichen Wohlbehagens er- 
fordern wiirde, darauf mufite man voń vornherein gefafiti sein.

Und hbrt man heute die „Auch-Sozialisten" iiber das Elend in 
RuBland jammern, machen sie sich gar iiber das „Paradies" der 
Boischewiki lustig, mufi man ihnen zurufen: Seid doch wenigstens 
ehrłich! Tut es euch leid, daB euch diej Boischewiki um das Paradies 
betrogen haben, das ihr selbst fur die Allgemeinhett ertraumtet — 
aber in nebelhafter Zukunft — oder empfindet ihr nicht vielmehr 
Kummer dariiber, daB ihr, um euer eigenes, kleines, persónliches Pa
radies gekommen seid? Gesetzt, die Boischewiki haben das Para
dies, die' sozialistische Gesellschaftsordnung nicht eingefiihrt (sie ha
ben es ja auch nicht versprochen) weil dies} iiber ihre Kraft ging oder 
weil es iiberhaupt nicht so leicht und nicht/ mit einem Schlag gelingen 
kann. Aber ist euch das Be mii hen,  die bestehende Gesellschafts
ordnung abzuschaffen, die Sklaverei unserer Zeit tatkraftig zu beseiti- 
gen, nicht gut genug? Wufitet ihr einen besseren Weg zum Zu- 
kunftsstaat, warum seid ihr ihn nicht im Sommer 1917 gegangen? 
Oder war vielleicht der Weg mit Korniloff, Koltschak, Dinikin und 
Wrangelder bessere, der lichtige?

Will man erst von Not und Elend in RuBland sprechen, so gibt 
es hier zwei Grundiibel, heute und fur die nachste Zeit. Erstens die 
Gesamtfolgen des Welt- und Biirgerkrieges, aus denen insbesondere das 
wirtschaftliche Chaos resultiert, zweitens der ungeheure Mangel an 
gebildeten, ąualifizierten Kraften, an tiichtigen Mannern iiberhaupt, die 
in ausreichendem MaBe die Riesenarbeit der Organisation des Wirt- 
schaftslebens, der Hebung der materiellen und geistigen Kultur, der 
Ausbildung der Massen und der Jugend bewaltigen konnen. Das Be- 
stehen dieser Ubel hangt nicht von dem bósen, Willen der Boische
wiki ab, ihre Abschaffung nicht von dem guten der Bolschewiki-Geg- 
ner. Es ist eine schicksalsharte, historische Notwendigkeit, ein. ehernes 
MuB. Dies mufi zugegeben werden, nicht um den Boischewiki ge- 
recht zu werden, sondern um nicht dem Unheil den Riicken zu keh- 
ren, statt ihm, offenen Auges, entgegenzuwirken.

Eins mufi noch gesagt werden: Die Gesamtheit der Jugend in 
RuBland, zumindest ihr bester, idealistischer Teil — ob er nun kom- 
munistisch oder parteilos ist — arbeitet mit Leibi und Seele gemeinsam 
mit der Sowjetregierung fiir ihre Ziele. Das mufij man — mag man 
wollen oder nicht — ais Tatsache bestatigen. Und die Beobachtungen 
von 1922—23 zeigen, dafi die russische Jugend auch sehr fleifiig ist. 
Sie lernt und will Jemen, sucht nach Móglichkeit' Wissen und Biidung 
zu erwerben.

------------------------
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SENIUSCHKINA: Schulgemeinde der ersten und zweiten Stufe*)
Ungeachtet der schweren Nachwirkungen des imperialistischen 

und Biirger-Krieges, ebenso wie der des Idungers in Rufiland, stand 
der russische padagogische Gedanke auch nicht einen Augenblick 
still, ganz im Gegenteil, in der Zeit der schwersten Priifungen lei- 
stete er das Meiste und Beste. Der Gedanke der Arbeitsschule wurde 
nicht durch die theoretische Konseąuenz erzeugt, die Not des Lebens 
selbst zwang dazu, ihn in die Tat umzusetzen. Wahrend der 4 Jahre 
des revolutionaren Aufbaues, sind viele interessante padagogische An- 
stalten entstanden, sowohl wissenschaftlichen wie auch praktischen 
Charakters.

Von einer der interessantesten dieser auf wissenschaftlicherGrund- 
lage beruhenden Anstalten mochte ich hier einiges berichten. Es ist 
die Schule, die zu Ehren Karl Liebknechts in Taschkent errichtet wurde. 
Das Charakteristische dieser Schule ist, dafi sie entstanden ist und sich 
entwickelt hat in einer absolut abgelegenen Gegend des fernen Turke- 
stans, weit weg von jeder politischen Bewegung, und doch in ihrer 
Tatigkeit die Ziele des Kultuskommissariates der Federation verfolgend, 
sowohl im ideologischen Sinne, wie in der Verwirklichung des Pro- 
grammes. Die Geschichte der Schule ist die: noch im Jahre 1918 fand 
sich in der Stadt Taschkent eine Gruppe von sechs Lehrern mit dem 
Genossen Lubentzow zusammen, eine neue Arbeitsschule zu griinden, 
nach den Grundsiitzen der einzigen Arbeitsschule, 'die von dem Kom- 
missariat fiir Volksbildung der R.S.F.S.R. vorgeschlagen war. Es 
war damals ein giinstiger Augenblick fiir einen solchen Anfang: das 
lokale Kommissariat fiir Volksbildung in Turkestan hatte den Lehrern 
gern eine der Schulen zur Verfiigung gestellt, die Lehrer zogen es aber 
vor, ein Asyl fiir obdachlose Kinder fiir ihre Schule zu beziehen und 
dort ihre Arbeit zu beginnen. Im Asyl befanden sich ungefahr 80 Kin
der, Knaben und Madchen, Kinder von der Strafie, absolut ohne 
jeden Anhang. Augenblicklich befinden sich in der Schule 250 Kinder 
verschiedenen Alters, beiderlei Geschlechts. Von diesen 250 Kindern 
sind 50 aus den Hungergebieten gefliichtet und allein bis nach Tasch
kent gekommen. Die Schule befindet sich in einer Entfernung von 
6 Werst von Taschkent in dem Dorfe Nikolskoe.

Grundprinzip der Schule ist: aktiv schopferische kommunistische 
Persónlichkeiten zu erziehen. A r b e i t  soli dazu dienen, dieses Prin- 
zip zu verwirkliehen. Die Lehrer der Schule waren der Meinung, daB 
eine aktive Personlichkeit nur im Prozefi standiger Arbeit, in der 
Oberwindung von Hindernissen, die das Leben stellt, in den Aufie- 
rungen persónlicher Iiiitiative, gebildet werden kann.

Sichtbare, greifbare Arbeitsresultate dienen den Kindern iiber- 
liaupt, vor allem den heranwachsenden, ais Antrieb zur Entfaltung 
eigener Initiative und eigenen Schopfertums zur zukiinftigen beruflich- 
lebendigen Tatigkeit. Es ist ja selbstverstandlich, dafi es sich da urn 
eine Tatigkeit handelt, die den Kindern angepafit ist, die ihnen inter-

Seniuschkina: Schulgemeinde der ersten und zweiten Stufe.

’) Wir bringen (mit einigen Kiirzungen) den Aufsatz der bekannten russi- 
schen Fadagogin aus der gieichen Einstellung, aus der wir im Marzheft die 
russische Mutter zu Worte kommen lielien. Die Schriftleitung.
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essant und spannend ist, und die der kindlichen Psychologie ent- 
spricht: Arbeit ais Spiel, Arbeit ais Asthetik, Arbeit ais Wissen; in 
den hóheren Klassen nur bekommt die Arbeit den aufbauenden Cha
rakter wirtschaftlicher Notwendigkeit.

Es ist zweifellos, dafi eine richtig organisierte kollektive Arbeit 
zur Bildung einer sozialen Persónlichkeit beitragt, indem sie das Be- 
wufitsein der Kollektivinteressen vertieft. Das Ergebnis dieser Er- 
ziehung durch gemeinsame Arbeit ist, dafi sich die Persónlichkeit 
nur ais einen Teil der Gesamtheit fiihlt, es wird dadurch ein unbeding- 
tes Sicherheitsgefuhl erzielt; mit anderen Worten: gemeinsame Arbeit 
erzieht soziale Instinkte.

Die Schule verfiigte ftir ihre Arbeitserziehung iiber einen Obst- 
garten, ein Stiickchen Feld, und ein paar kleine Werkstatten: Schrei- 
nerei, Schlosserei, Schusterei, etc. Garten und Werkstatte dienten ais 
Hilfsmittel fur die Existenz der Schule und spielten darin eine wichtige, 
praktische Rolle. Im Garten arbeitend, lernten die Kinder die Natur 
kennen und den wirtschaftlichen Aufbau des Lebens. Die unbedingte 
Notwendigkeit einer planmafligen Arbeit erforderte eine spezielle Kin- 
derorganisation; die Frage der Beschaffung der Werkzeuge und ihrer 
Instandhaltung machten das Bestehen der Schulwerkstatten zu einer 
Lebensnotwendigkeit. Und die technische Wlrtschaftshilfe erforderte 
nicht nur das Studium der Natur, sondern auch das der Technik. Die 
Lehrer bemuhten sich,erzieherisch eine Gesamtharmonie der Schule zu 
schaffen.

So besteht nun die Schule bis jetzt. Was ist nun das Ergebnis des 
vierjahrigen. Bestehens der Schule? Der Garten und'die Werkstatten, 
die aus kleinen in wirklich ernste Werkstatten sich ver\vandelt haben, 
sichern materiell das Bestehen der Schule. Der Garten, tadellos be- 
arbeitet, .liefert ein be trach tliches Quantum an Obst und Gemiise, und 
die Werkstatten nehmen Bestellungen der benachbarten Bauern ent- 
gegen, was fur die Schule eine Geldeinnahme bedeutet, sodafi die 
alteren Kinder mit einer vollstandigen allgemeinen Bildung, und ganz 
vorbereitet, jeder Zeit ins Leben treten kónnen. Was den erziehungs- 
und methodischen Teil betrifft, ist eine ungeheuere Arbeit geleistet, 
entsprechend den Forderungen der- Schulwirtschaft.

Bis ins einzelne wurde das Arbeitspensum in der Botanik, Zoo
logie, Physiologie der Pflanzen, Mathematik usw. durchgearibeitet, 
wobei das Ganze sich auf einem Anschauuttgs-System aufbaute und 
sich eines konkreten Materials bediente. Die Seidenproduktion be- 
diente sich einer Seidenwtirmerzucht, iiber welche die Schule verfiigt. 
Die Parasiten und Schadlinge werden im Garten und auf dem Acker 
beobachtet usw. Es ist interessant, die Art des Studiums bei Kindern 
verschiedenen Alters zu beobachten. Die Kleineren, die acht-, neun- 
jahrigen, ‘b,eobachten nur die Natur und .tragen ihre Beobachtungen 
ein, spater das Eingetragen-e mit dem Lehrer durcharbeitend. Altere 
machen Tier- und Pflanzensammlungen, um sie eingeheńder in einer 
kiinstlichen Umgebung zu beobachten, wahrend andere altere sie schon 
sezieren und durch das Mikroskop beobachten. Die Kleineren helfen 
den Grofieren und beobachten ihre Arbeit. Die naturwissenschaft- 
lichen Arbeitsleistungen der Schule sind nicht nur ais Schularbeiten

Seniuschkina: Schulgemeinde der ersten und zweiten Stufe.
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aufierordentlich interessant, sondern auch ais wissenschaftliche Be- 
obachtungen der Gegend. So z. B. wurden die meteorologischen Be- 
obachtungen der alteren Klassen fur das ganze Jahr von dem Tasch- 
kenter Observatorium benutzt, und die Arbeiten des Schulers, der 
die Beobaehtungen summiert hatte, erschienen in der lokalen Zeit- 
schrift, der „Himmelswarte", ais ejine interessante wissenschaftliche 
Feststellung.

Wanderungen dienten dazu, um die lokalen Sitten zu studieren: 
bei Kirgisen, Usbeken (Sarten) und anderen V6ilkern, die Turkestan 
bewohnen. Die Schiller geben ihr eigenes wissenschaftlich-wirtschaft- 
liches Blatt heraus, ebenso wie ein illustriertes iKunstblatt. Der Asthe- 
tik in der Schnie ist ein Ehrenplatz eingeraumt: Zeichnen, Gesang, 
Musik, Poesie und die Plastik geniefien Anerkennung und werden 
gefordert. Man besitzt vie.l interessante Kunstwerke, die die Gegend, 
Sitten und die Natur illustrieren. Die Notwendigkeit einer ernsten, 
wissenschaftlichen und technischen Arbeit hat eine feste Disziplin der 
Kinder geschaffen, und die Organisation der Kinder, die aus den Be- 
diirfnissen des Lebens der Kinder entsteht, setzt jeden durch ihre 
Zucht und Strenge bei voller Geschmeidigkeit in Erstaunen. Es ist 
ja ganz klar, dafi die verschiedenen Jahreszeiten, die sich kompli- 
zierenden Wirtschaftsverhaltnisse die Notwendigkeit von Veranderun- 
gen, Erweiterungen und mitunter einen griindlichen Umbau der kind- 
lichen Organisation hervorrufen.

Der Aufbau der kindlichen Organisation ist folgender Art: In 
den Anfangsklassen leben die Kinder ihren kleinen Klasseninteressen 
nach, und nur das allgemeine Arbeitsleben gibt ihnen einige Ver- 
pflichtungen, z. B. Hilfsleistungen bei den Alteren wahrend der Arbeit, 
leichte Arbeit im Obst- und Gemiisegarten. Die mittleren Stufen be- 
teiligen sich schon an den Interessen der ganzen Schule, vermittels 
des Schulrates, dem samtliche Angelegenheiten der Schule unterliegen 
und der durch Wahl ein Schuler-Exekutivkomitee ernennt. Der Schul- 
rat besteht aus den Vertretern der verschiedenen Kindergruppen und 
aus wirtschaftlichen Einzelpersonen, wie dem Gartner, Gemuseziichter, 
Sanitatsdiener, Schreiner, Seidenziichter usw.

Die alteren Klassen in Gemeinschaft mit den Lehrem, durch 
Vermittlung ihrer Vertreter im Exekutivbiiro — der Hochstinstanz der 
Schule — organisieren das Leben der Schule. Die letzte Klasse macht 
schliefilich den Versuch, Organisation in das benachbarte Bauernleben 
zu bringen: man hilft bei der Ausbesserung des landwirtschaftlichen 
Inventars, beim Dreschen, stets aus dem Prinzip der Ko(llektivitat. 
Der richtige Aufbau der Organisation der Kinder beruht vor allem — 
soweit es die Lehrer betrifft — darauf, dafi sie nur die alteren Freunde 
der Kinder sind und den Kindern keine Organisationsformen aufzwin- 
gen, sondern mit ihnen alles besprechen. Ais z. B. die alteren Kinder 
politische Okonomie auf ihrer eigenen Wirtschaft erlernten, verhalf 
ihnen die Kinderorganisation zu einem sehr reichhaltigen Materiał der 
Schitisse und Folgerungen: die Kinder hatten sich nur der Geschichte 
der Entwicklung ihrer Organisation zu erinnern und der Ursachen, 
die die Veranderungen hervorgerufen hatten, um die Ursachen und 
Wirkungen der ókonómischen, wirtschaftlichen und politischen Ereig-
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nisse festzustellen. Die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule 
entspricht vollkommen ihrem Ziele, da uberhaupt keine Notwendig- 
keit besteht, eine politische Propaganda unter den Kindern zu machen. 
Die Kinder sind nun der marxistischen Weltauffassung so nah, und 
die Schule hat sie so dicht an die bes.timmte Ideologie herangefuhrt, 
durch ihre ganze Tatigkeit, dafi sie ganz selbstverstandlich Mitglieder 
des kommunistischen Jugendverbandes werden und dabei noch seine 
besten und tatigsten Arbeiter in der Stadt Taschkent.

Aus den 50 Schulern der alteren Klassen gehoren nur zwei nicht 
dem kommunistischen Jugendverband an. Man kann diese Tatsache 
durchaus nicht aus einer politischen Propaganda erklaren, weil die 
meisten der Lehrer uberhaupt keiner Partei angehóren und weit ab- 
seits vom Kampf der Parteien stehen. Sie sind ganz einfach wirtschaft- 
liche Arbeiter, Padagogen, dereń Ziel es ist, die heranwachsende Jugend 
richtig zu erziehen und zu bilden. Um so wertvoller erscheinen uns 
diese Resultate, weil sie dazu dienen, unsere Uberzeugungen von der 
Richtigkeit unserer padagogiscnen Grundsatze der „einheitlichen Ar- 
beitsschule" zu festigen.

AuBeriich stellt die Schulgemeinde, die den Namen Karl Lieb- 
knechts tragt, einen ech ten Ameisenhaufen vor: alles ist beschaftigt 
mit ernster technischer und wissenschaftlicher Arbeit. Die Zeit ist. 
planmaBig eingeteilt. Es besteht keine Moglichkeit das Leben des Wirt- 
Schaftsmechanismus zu zerstóren, Miifiigganger sind nicht am Platze. 
Und alle verstehen es. — Das Horn ruft die Kinder an die Arbeiti und 
ans Lernen, das Horn ruft sie ins EBzimmer und in die Klassen. Der 
Ernst und die Konzentration der einen, das Pflichtbewufitsein der 
anderen, genaue Ausfuhrung des Vorgeschriebenen, dies ist der Ge- 
samteindruck der Schule.

Die Schulgemeinde „Karl Liebknecht" stellt das Ideał dar, zu 
welchem die Menschheit noch lange streben wird.

Freier proletarischer Bund fiir Erziehung
Mit seiner tssener Tagung vom 13. Mai ist er zum ersten Mai an die Offent- 

liehkeit getreten und zwingt durch die tief gehende Wirkung, die die Tagung 
auslóste, zu ernstester Beachtung.

Der Tagung lag der Leitgedanke: „Sozialistische Erziehung aus dem Geiste. 
des Khythmus" zu Grunde, der in Referaten und Darbietungen kernhaft und 
anschaulich durchgefuhrt war.

Zunachst sprach liii Blum iiber „Das Wesen des Bundes und den Sinn 
der Tagung": Was dazu trieb, neben ali den mehr oder minder proletarisch 
gefarbten Organisationen noch eine neue Organisation zu schaffen, war einmal. 
die trkenntnis, diejenigen Freunde einer neuen Erziehung zu gemeinsamem auf- 
riittelndem und vorwartsstoI5endem Wirken zu sammeln, die in bewullter A fa
le h n un g aller unwahren und beąuemen N e u t r a 1 i t a t sich o f f e n, g r u n d- 
sat zl i fCh u n d  e i n d e u t i g  z u m P r o l e t a r i a t  und seiner geschichtlichen: 
Sendung bekennen. Ebenso wichtig war zum andern die Erfahrung, dali selbst 
in den Kreisen und Organisationen, dereń Einstellung zum Proletariat vóllig; 
eindeutig und klar ist, iiber den S i n n  einer proletarischen Erziehung, iiber die 
G e g e n w a r t s a u f g a b e n  proletarischer Bildungsarbeit wie iiber das Z u - 
k u n t t s z i e i  aller Erziehung eine erschreckende, wenn auch erklarliche l i n 
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k i a r h e i t herrscht. Der Bund will fiber den liberalistisch-reformerischen Geist, ; 
jene gefahrliche Sumpfbliite des kapitalistischen Geistes, hinaus aus dem klein-j 
.biirgerlichen und tiefenlosen Meinungschaos in g e s c h i o s s e n e r  und e i n- 
h e i t l i c h e r  g e i s t i g e n  H a l t u n g  zu einer Neugestaltung proletarischen 
.Lebens. Er hat sich zusammengetan, um dem iiblichen Erziehungsgebabbel 
ein zwar durch und durch undogmatisches, aber doch richtungssicheres, vom 
Zeitgeist unabhangiges, aus den zeitlosen Kraften des menschiichen Wesens 
geschópftes und daher uberpersónliches Bild vom Sinn des Lebens und der 
Erziehung entgegenzusetzen und dadurch den alies gemeinsame Wollen zersetzen- 
den Relativismus der Weltanschauung, aber auch den ganzen Bildungsbetrug des : 
Eortschrittphilisters von innen her zu iiberwinden und so Raum zu schaffen 
fur eine grolie ,,sachliche" Erziehung. Der Bund ist nicht „gegrfindet" oder 
,,gemacht“, sondern aus einem Kreis von Arbeitern und Lehrern, die in der 
Essener Voikshochschule sich seit Jahren um Dr. Artur Jacobs gęschart naben,- 
iangsam herausgewachsen. So ist er keine Organisation im gewóhnlichen1 
Sinne. Er will nicht von aulien nach innen, sondern von innen nach 
auBem wirken, erstrebt also n i e m a l s  b l o Be  o r g a n i s a t o r i s c h e  Um-] 
spannung, sondern immer z u g i e i c h  m e n s c h l i c h e  E r f a s s u n g  und 
g e i s t i g e D u r c h d r i n g u n g .

Die Arbeit des Bundes umfaBt, kurz gesagt, alle Versuche einer sozialisti- 
:schen Lebens- und Zukunftsgestaltung im weitesten Sinne. So steht der Bund 
in k e i n e r l e i  G e g e n s a  t z zu den proletarischen Erziehungs-Organisationen,! 
Vielmehr will er, die Ziele aller dieser Organisationen umfassend und ihrej 
Frogramme nach aulien hin unterstutzend, v e r s u c h e n ,  von einer e i nhe i t - j  
u c h e n ,  f e s t g e g r i i n d e t e n  u n d  g e n i i g e n d  t i e f w u r z e l n d e n  g e i-! 
s t i g e n  G r u . n d l a g e  a u s  a l l e  p r o l e t a r i s c h e n  E r z i e h u n g s b e -  
s t r e b u n g e n  v o n  i n n e n  h e r a u s  zu u m s p a n n e n  und dadurch den 
vieltacn divergierenden, geistig richtungslosen und durcheinanderwuchernden er- 
ziehlichen Bestrebungen im Proletariat eine f e s t e  R i c h t u n g  und e i n h e i t -  
l i c h e  Z i e l e  geben.

Es komml dem Bund nicht so sehr auf die Art und Weise, auf die Form 
der Erziehung an — denn dariiber lalit auch die burgerliche Erziehung mit sich 
reden: Schulgemeinde, Gesamtunterricht, Arbeitsprinzip — sondern auf die
:s a c h 1 i c h e n I n h a 11 e, auf die s t o f f / i c h e  F u n d i e r u n g der Er
ziehung. Er wili durch Herausarbeitung der sachlichen Fundamente an der Schap 
tung eines s a c h l i c h  e i n g e s t e l l t e n  E r z i e h u n g s w i l l e n s  mit- 
wirken. I

iastende Vorstolie zu einer sachlichen Gestaltung einer neuen Erziehung, 
der Grundlage jeder aufs Ganze einer zukunftigen Volks-Kultur gerichtetefli 
Voikserziehungsarbeit, sind in der letzten Zeit von den verschiedensten Gruppefli 
und Einzeimenschen bereits unternommen worden. Aufgabe der ffihrendefl 
Menschen des Bundes wird es sein, aus der Fiille der allerorts sprieBenden An-' 
regungen das Echte.und fur die Zukunft Fruchtbare auszusondern, die inneretf 
Zusammenhange der groBen sachlichen Bewegungen der Zeit aufzudecken und 
durch eine s c h o p f e r i s c h e  S y n t h e s e  das Bild einer zukunftigen Kultu! 
und ihrer schaffenden Quellen vor die Menschen hinzustellen.

Autgabe der Glieder des Bundes wird es sein, die s a c h l i c h e n  G r u n d-j 
l a g e n  e i n e r  n e u e n  E r z i e h u n g  u n d  e i n e r  n e u e n  K u l t u r  durclj 
prakiische Ausgestaltung in Arbeitsgemeinschaften, treien Volksschttlen, Arbeiterj 
siedlungen und erzieherischen Veranstaltungen jeglicher Art im B e w u B t s e i n  
d^er p r o l e t a r i s c h e n  M a s s e n  und b e s o n d e r s  d e r  J u g e n d  lei 
b e n d i g  zu m a c h e n  und damit in den suchenden Massen des Proletariat? 
nicht durch betriebsame Massenarbeit, sondern durch Iangsam tiefdringendeJ 
verantwortungsbewuBte Einzelarbeit nach und nach den I n s t i n k t  f i i r  da?  
E c h t e  u n d  Z u k i i n f t i g e  in aller Bildungsarbeit zu erwecken.

Nach ihm sprach Dr. Artur J a c o b s ,  der geistige Mittelpunkt des ganzeflj 
Kreises, fiber „Di e  E r n . e u e r u n g  d e r  E r z i e h u n g  a u s  d e m Ge i s t £ : 
d e s  R h y t h m u s  u n d  i h r e  B e d e u t u n g  f f i r  d a s  P r o l e t a r i a t " j

Wenn ich das erste Referat, da es ffir den neuen Bund programmatisch wad 
ausfuhrlicher behandelte, so wfirde es weit fiber den mir gestellten Rahmet* 
'hinausgehen, wollte ich diesem Hauptreferat, das den Leitgedanken der gani 
zen Tagung enthielt, in seiner Fiille und Tiefe auch nur annahernd gerecht weh
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den. leli kann mich um so eher mit einigen Andeutungen begniigen, ais Jacobs. 
in einer gróBeren Veróffentlichung bald seine Wege im groiien Zusammenhang 
autzeigen wird. Fur seine Orundeinstellung sei aber noch verwiesen auf seineii 
ausfuhrlichen Aufsatz „Arbeitsnot, Kulturnot und die trneuerung durch den 
Rhythmus" im Dezember-Heft der „Tat“ (1922), der auch ais Sonaerdruck 
erschienen ist. Ich greife aus Jacobs Ausfiihrungen hier nur das heraus, was 
er zur eigentlichen Kórperbildung sagte, ohne auf den groBen Hintergrund der 
allgemeinen Kulturnot einzugehen, den er so treffend zeichnete und der ja 
aucn erst das wahre Spiegelbild aller Verzerrung darstellen kann.

Audi noch im Proletariat haftet der kórperlichen Durchbildung ein Zweck 
an: der Kórper soli arbeitsfahig gemacht werden. Dem Sklaven soli es gut 
gehen, damit er besser dienen kann. Der Proletarier ahnt gar nicht, dali er 
dabei die biirgerliche Kultur mitmacht., Die Erneuerungsversuche kernhafter 
Kultur, wie Volkstanze und Reigen, kommen ebenfalls aus der burgerlichen 
Weit, wenn aucli aus ihrer Jugendbewegung. Sie fuhren letzlich docń wieder 
aus dem Leben heraus und enden in mehr spielerischen Tanzen, die nicht aus 
der Not der Zeit, der Jugend wachsen. Trotzdem bleiben sie der Anfang einer 
Kórperkultur-Erneuerung und daraus k a n n  der Wille zu einer echten kórper
lichen Erneuerung, der aus der tiefsten Not der Massen herauswachst, docte 
kommen. Auch sie kann e r s t  w a c h s e n  a u s  einer e c h t e n  O e s a m t -  
Ku l t u r ,  die eine organische E i n h e i t  v on  M e n s c h e n  u n d  We r k ,  von 
innerer Haltung und auBerer Formung ist, die eine l e b e n d i g e  F i i h l u n g  
zu d e n  D i n g e n ,  eine innere Verbundenheit in sich tragt. So ist auch die 
k ó r p  er  l i c h e  D u r c h b i l d u n g  nicht eine Angelegenheit des „Kórpers" 
ahein, sondern eine z e n t r a l e  A n g e l e g e n h e i t  des g a n z e n  M e n s c h e n  
auf dem Wege iiber den Korepr. Erst von diesem neuen Zentrum aus kann 
Tietstes geschaffen werden, das ausstrahlt auf alle anderen Gebiete des geistigen 
und werktatigen Lebens.

Beim primitiven Menschen ist die kórperliche Bewegung und seine Handarbeit 
noch eins. Die Handarbeit geschieht aus der kórperlichen Bewegung heraus 
und umgekehrt. Die Arbeit macht nicht die Hand, sondern der Bewegungsim- 
puls des ganzen Kórpers, wie auch bei den kleinen Kindern noch die Arbeit 
aus dem ganzen Kórper kommt. Alies ist hier Einheit. Jede kórperliche Arbeit 
aber wird durch Rhythmus geformt.

Wie Jakob Bóhme gleichsam mit seinem Handwerk schreibt — das fiihlt 
man heraus, wenn man ihn liest — so wachst auch jede geistige Arbeit aus dem 
kórperlichen Fundament. Zwischen Kórper und Seele bestehen deutlich wahr- 
nehmbare Wechselbeziehungen (Rotwerden aus Wut, Magenschmerzen aus Arger)'. 
Weniger bekannt sind die umgekehrten Beziehungen, die Einwirkungen kórper- 
licher Veranderungen auf die geistigen und seelischen Zustande. Aber schon 
einfache B e w e g u n g s a n d e r u n g e n  kónnen deutlich wahrnehmbare g e i 
s t i g e  und s e e l i s c h e  A n d e r u n g e n  hervorrufen: Tiefes Atmen macht 
leicht und frei; ein Mensch, der geht, denkt oft besser; Marschrhythmen!

Die bisherige Erziehung suchte von dem Psychischen zum Physischen zu 
gelangen.

Die n e u e  E r z i e h u n g  ist die Umkehrung davon: sie geht vom  K o r 
p e r  aus ,  von hier aus erst sind alle schópferischen Krafte zu erschlieBen. Nur 
a u r  dem  W e g e  u b e r  d e n  K ó r p e r  kónnen jene groBen irrationalen 
K r S t t e  d e s  G e i s t e s  liberhaupt erst erfaBt werden, die in das Wort E r o s  
zusammengefaBt werden kónnen, Eros ais das Sichversenken, Sichhingeben, Sich- 
verschenken, u m d e r  heiligen D i n g e  s e l b s t  wi l l e  n. Aus dieser Er- 
kenntnis muB die neue Erziehung durch Kórnerbildung strómen, zugleich daraus 
die Ebrturcht wachsen vor den groBen Kraften der Seele, die uns die Freude 
zum Leben erst zu geben vermógen.

Dadurch bekommt der Begriff des Kórpers eine andere Deutung. Er ist 
nicht plumpe Gesundheitsmaschine, sondern ein Symbol ewiger, seelischer Krafte. 
Diese B e s e e l u n g  d e s  K ó r p e r s  und damit d e r  A r b e i t  bleibt das 
groBe Zi e i  der n e u e n  E r z i e h u n g .  Oegenuber dem B e s i t z t r i e b ,  den 
wir bisher zum Kórper hatten, muB stehen das Sichverschenken, das Sicher- 
gieben in einen G e m e i n s c h a t t s w i l l e n .

Der bisher verzerrte und verkrampfte Kómer muB zunachst mai e n t- 
s p a n n t  werden, damit er iiberhaupt ais Einheit empfunden werden kann.

Rundschau: Freier proletarischer Bund fur Erziehung.
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Durch diese Entspannung werden alie gestaltenden Krafte im Menschen 
betreit. (

. Die sich an diesen Vortrag anschlieBenden r h y t h m i s c h e n  D a r b i e -  
t u n g e n, die von Dore Jacobs leider viei zu schnell erlautert wurden, zeigten 
soiche Bewegungen ais Weg zur Entfaltung der gestaltenden Krafte. Sie be- 
gann mit einfachen Entspannungsiibungen an einzelnen Oliedern, die trotzdem 
durch den g a n z e n  Korper dargestellf wurden. Die Ubungen der Kinder- 
gruppe schienen mir zu stark abhangig vom musikalischen Takt, wenngleich der 
tigenrhythmus bei den alteren dieser Gruppe schon sichtbar wurde. Die ganz 
Kieinen hatte ich gern vermiBt. Sie empfahden das Musikalische deutlich ais 
einen Zwang, der ihrer natiiilichen Unbeholfenheit auferlegt wurde. Die iibrigen 
Darbietungen zeigten leider nichts Neues, das iiber die Art der bekannten 
Korperschulsysteme hinausgefuhrt hatte, vielleicht abgesehen von einzelnen Grup- 
pen-Darbietungen', die das Verhaltnis des Einzelnen zum Einzelnen, zur Gruppe 
und zur Gesamtheit ais Symbol und Erlebnis eines alle tragenden Gemeinschafts- 
wiliens gut verdeutlichten, und dem Ahnen neuer Krafte. Dali es eine Ver- 
ąuickung von bekannten Systemem (Dalcroze-Loheland-Bode) war, was gezeigt 
wurde, liegt in der ganzen Entwicklung, welche die Korperkultur bisher gegangen, 
begriindet. An sich scheint mir iiberhaupt der Schrei nach dem oder jenem 
„System" ais dem alleinseeligmachenden hicht so wichtig, sondern es geniigt 
mai zunachst, daB in irgend einer n e u e n  Form iiberhaupt der g a n z e  
Korper in Bewegung gebracht wird. Immer sollte der Weg aber zunachst 
iiber Mensendieck gehen. Soiche oder ahnliche Grundlage fehlte allerdings 
nocn manchen Darstellern. Von hier aus fiihrt auch der Weg zu e i n f a c h e n  ! 
A r b e i t s b e w e g u n g e n, die das mechanische Getriebe entstarren und be- 
seelen kónnten. Das wSre eigentlich eine dankbare Aufgabe g r a d e  fur 
a i e s e n Buna gewesen, wenn er sich nicht dem Vorwurf aussetzen will, in 
das asthetisierende Getue biirgerlicher Korperkultur zuriickzutallen. Das ist 
meines Erachtens der Weg, wohin das vorlaufige Tasten und Versuchen, ais 
was diese Darbietungen vorher schon von Jacobs hingestellt wurden, zunachst 
notwendig ftihren muB.

Alles in allem genommen, nahm man doch schon aus diesen Darbietungen 
den Eindruck mit, daB da Eigenes im Begriffe steht zu werden, daB auch .<
ein Ringen da ist, mit N e u e m  d u r c h  z u b r e c h e n .

Da die rhythmischen Darbietungen sich lange hingezogen hatten, muBte 
sich Gustav D a b r i n g h a u s ,  der noch iiber „D ie B e d e u t u n g  d e s  
Bu n d e s  f ii r d i e  A r b e i t e r s c h a f t "  sprechen sollte, mit kurzeni aber 
kernhafteri und wohltuenden Worten begniigen, die in dem Gedanken stark 
ausklangen: Wenn zu den Nottrieben des Lebens noch diese, in den Anfangen 
erst geahnten Krafte kommen, dann kann eine Welt entstehen, in der die
Mcnschlichkeit wieder triumphieren kann.

Am Abend fand bei Jacobs noch eine g e m e i n s a m e  A u s s p r a c n e  
iiber die Tagung statt, an der ich leider nicht melir teilnehmen konnte, da die 
Verkehrsverhaltnisse mich zum sofortigen Aufbruch zwangen. Von einem Teil- 
nehmer habe ich mir aber sagen lassen, daB da das, was Im Morgen schon 
fiihlbar war, am Abend erst den vollen Ausdruck fand: Dies E r f i i l l t s e i n  
v o n  e t w a s  G r o  Bem und U b e r g e o r d n e t e n ,  in dessen Dienst man 
sich gezogen fiihlt und das aller menschlichen Beziehung erst den iiberpersón- 
tichen Mintergrund und ?!amit die eigentliche Tiefe gibt.

Emi l  Bo m me r  t.

Rundschau: Padagogische Literatur.

Padagogische Literatur
An die Spitze mufi das kluge Buch von Felix Bel i  r e nd ,  *) 

„B i 1 d u n g u n d  K u l t u r g e m e i n s c h a f t "  gestellt werden, Bau-
steine zu einer Padagogik, Ernst Goldbeck gewidmet. Auch das 
neue Buch von Paul Oestreich ist dem gleichen Mannę dargereicht; und es 
ist ein schónes Zeugnis fur Goldbeck, so zwischen, nein, so iiber den Rich- 
tungen zu stehen; es ist zugleich bezeichnend dafiir, wie sich hier die. Phiio- 
logenschaft schulpolitisch an einen Mann anlehnt, der wiederuum nicht ohne

*) Dies und die folgenden verlegt bei Quelle & Meyer.
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Rundschau: P&dagogische Literatur, ł

Beziehung zu uns Schulrefórmern ist. Also gibt es doch einen Weg von Beh- 
rend iiber Goldbeck zu Oestreich.

Lassen wir Felix Behrena's einieitende und mehr referierend% Kapitel zum 
dhema „Methodisćhes" beiseite, uberweisen wir die „Probleme der Hochschul- 
padogogik" dem,  der uns hoffentiich bald unter gleichzeitiger Stellungnahme 
zu Max Schelers Arbeiten in der „Soziologie des Volksbildungswesens" von 
Wiese (vgl. Januar-Nummer der N. E. unter Sozioiogische Analysen) Grundsatz- 
liches zum Hochschuiwesen sagen wird, und beschranken wir uns auf die Ka
pitel „Geschichtliches" und „Zur Organisation des hoheren Schulwesens".

Im geschichtiichen Teil steht die Reichsschuikonferenz im Mittelpunkt, hier 
wird die Bundesniitglieder vor allem die Kritik an den Gedanken der „radikalen 
Bchulretormer" interessieren. Wenn Behrend den „lndividualismus" der Schul- 
reformer zum Ausgangspunkt nimmt, ja geradezu das Wort „Manchestertum" 
dazwischen wirft, so hat er die Polaritat unserer Schau nicht erfaBt: Der 
Einzelne u n d  die Gemeinschaft. Konnte Behrend vielleicht auf Orund der 
Reichschulkonferenz noch derartige Formulierungen verantworten, zumal wenn 
man an die „Methode des Erlebnisses" denkt, so bieibt nach der Weiterent- 
wicklung des Bundes und seiner' Selbstkritik (vgl. das Kapitel „Kampf und 
Reifung" in meiner Bundesgeschichtę) die Obernahme der fruheren Besprechung 
ohne Anderung und ohne Seibstberichtigung eine lrrefiihrung.

Im nachsten Kapitel ficht Behrend mit philologischer Unentwegtheit fiir 9 
Jahre nach dęr Grundschule. Mechanisch ist es gedacht, daB eine Verringe- 
rung der Schuldauer den Abbau der obersten Klasse bedeute. Wie sich nach 
den Wunschen der Philologen die Grundschule differenzieren und eventueli 
in 3 Jahren erledigen laBt, so konnte eine fihnliche Beweglichkeit doch ferst 
recht beim Weitergang der Studien, die sich auf die dreifache Zeit verteilen, 
moglich sein! Dieser Streit ist im Grunde lacherlich, er ist nur bei vollig 
falscher Problemsteliung moglich. Behrend geht eben vom Stoffverteilungs- 
plan aus statt vom Menschen. Friilier ist er beweglicher gewesen.

Die Betrachtungen' iiber die „ Ob e r -  u n d  A u f b a u s c h u l e "  ver- 
einigen sich mit denen von H a n s  R i c h e r t .  Bei beiden ist die 
Begeisterung fiir die Fremdsprachen auf der d e u t s c h e n  Ober- 
schule stark entwickelt. Zwei Fremdsprachen sollen es sein, die eine
soli „produktiv, d. h. wie bisher" (!) betrieben werden, die andere „rezeptiv, 
d. h. mit rein praktischen Zwecken". Richert, der der geistige Vater der be- 
kannten Denkschriften zur Aufbau- und Oberschule ist, bekennt sich zu dem 
iiberalen Bildungsbegriff nach Mommsen: „Gebildet ist nur derjenige, der in 
zwei Sprachen denken und sich ausdriicken kann". Da ich zwar in mehreren 
Sprachen radebrećhen, in einer nur denken kann, bekenne ich mich ais ungebildet 
und ais einer, dem diese Gedanken Richerts und Behrends zu hoch sind. Diese 
deutsche Oberschule mit ihrem Bildungsbegriff, diese Aufbauschule mit ihrem 
konzentrierten Paukbetrieb, sie sind und bleiben uns lebensfremde Homunkuli, 
die an der Not der Zeit, die an dem Ernst der Aufgabe zerschellen werden.

Zwei Arbeiten von G. G a u d i g  reihen sich an, „Pe r s ó n 1 i c h ke i t“ 
und „ S c h u l e  u n d  S c h u l l e b e  n". Das Werkchen „Persónlichkeit'' will 
mir ais feinste Bliite der alten Denkkultur erscheinen, ein Buch voller Lebens- 
weisheit, voller feingeśchliffener Gedanken — und doch krank ara Intellektu- 
alismus. Diese „Personlichkeit" ist gewiB ein Hóchstes, ein Hbchstes im Wer
den, im Besitzen, im Sich-Besitzen, es ist nicht unser Weg, der 'durch E n t- 
Werden, der durch das iiberpersonliche Leben in Armut und Freiheit geht. Das 
andere Buch weitet im Grunde genommen den Begriff der Personlichkeit zur 
Klassen- und SchulpersSnlichkeit. Auch gegen den Bildungsbegriff eines Ri
chert fallen klare Worte der Abwehr, aber — so viel man auch immer wieder 
bei Gaudig lernt — es ist Wort- und Denkkultur, nicht Lebens-, jugend- und 
Volkskultur. “

Wieviel blutvoller, wieviel mehr ans Herz packend ist das Heft von 
Erich L flth  „Di e  E n t f e s s e l u n g  ' d e r  S c h u l e "  (Fackelreiter-Verlag, 
Werther b. Bielefeld). Hier ist nicht die wohl abgewogene Periode der Ge
danken und Worte, hier nicht die Ffllle ausbalanzierter Wippen, hier ist Herz- 
bruch, frischer Herzbruch. Besonders beherzigenswert ist die angehangte Denk- 
schrift iiber die Lehrergewinnung von Lamszus und jensen. Das Problem 
stelit sich fiir die Yerfasser só: zum Lehrer ist man geboren; es gilt, diese Menr
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Rundschau: Padagogische Literatur.

schen herauszufinden. Diese Auslese geschieht bereits in der freien Schulge- 
meinschaft. Es sind nicht die Fiihrernaturen an sich, sondern die Fuhrenden„ 
die die grolie Gabe haben, „sich hinter das Kind stellen zu konnen, um von dort 
aus Krafte zu lósen, zu pflegen und zu entwickeln". Die weitere Ausbildung 
der so nach ihrer inneren Bestimmung Ausgelesenen kann nur in gemeinsamer 
Arbeit mit Professoren der Padagogik erfolgen, die wiederum selber mit einer 
Vefsuchsschule oder einem Erziehungsheim in lebendigstem Konnex stehen. 
Aus verwandtem Geist geboren sind die Schriften von K l a t t  „Di e  Wi i r d e  
der O e m e i n s c h a f t " ,  und C a r l  W e r k s h a g e n  „ He i m w eg d e r  
J u g e n d "  (Baustein-Biicherei, Heft 4 und 5, Der WeiBe Ritter Verlag), von 
stolzem Geist getragen sind die Blatter vom Werden Neuer Schule, die M ax 
K u c k e i  und C a r l  W e r c k s h a g e n  unter dem Titel „ Di e  S c h u l -  
b e w e g u n g "  herausgeben (Lichtkampf-Verlag, Kettwig an der Ruhr). Bei 
Klatt und Werckshagen ist etwas vom Wesen Stefan Georges lebendig, ist 
etwas von Wynekens Art zu spiiren, ist Auslese des adligen Menschen. DaS 
ist ein Bezogensein auf etwas Absolutes, ein Formen des Menschen nach e i n e r  
Idee — statt nach seiner Idee. Sehr lehendiger Hegel, wirkend durch Wyneken 
und George auf unsere gefolgschaftsbereite Jugend.

„ De r  M e n s c h  i s t  g r o  Ber  a i s  d a s  S c h i c k s a l " ,  unter diesem 
Motto gibt R i c h a r d  B a e r w a l d  (Hinrichs 1922, 8.—10. Tausend) eine 
Anleitung zur Selbsterziehung zum starken harmonischen Leben, zur psychischen 
Distanz. Es stecken in diesen feinen Lebensbeobachtungen bewegende Zeug- 
nisse eines sich zur Harmonie durchkampfenden Geistes, der seine eigene 
widerstrebenden Elemente durch den Reif eines festen, gelauterten W i 11 e n s 
zu einem Menschen-Konigtum zusammen schmiedete. Welches Urteii ware 
wohl dem Knaben gesprochen worden, wenn er nach einer psycho-technischen 
Priitung, nach Tests usw. sortiert worden ware? Ich vermute, das Ergebnis 
ware recht ungunstig gewesen. Und so kann ich mich eines leichten Grauens 
nicht erwehren, wenn ich in die klugen Aufsatze hineinschaue, die ais „P a d a- 
g o g i s c h - P s y c h o l o g i s c h e  A r b e i t e n  aus dem lnstitut des Leip- 
ziger Lehrervere.ins" hervorgegangen sind (der ganzen Serie XII. Band, heraus- 
gegeben von Rudolf S c h u l z e ,  Dflrr 1922). Welche Gefahr der analytischen 
Zerlegung, durch die gewiB alle Einzelheiten erfaBt, registriert werden, welche 
Gefahr messerschąrfer Sezierung, bei der eben nur eins verloren gegangen ist: 
Das Leben! Das Problem, das wir auf der Reichschulkonferenz im Aus- 
schuB fur Schiller durchkampften, wo wir Schulreformer aller Schattierungen ge- 
gen William Stern und sein Gefolge Sturm liefen: Hie Auslese durch andere — 
hie Selbstauslese, es bleibt trotz dieser Oberspitzung der Problemstellung ein 
Schiboleth, an dem sich die padagogischen Geister scheiden.

Eine Herzenserąuickung nach allen klugen und iiberklugen Biichern bleibt 
immer wieder ein Buch von P a u l  G e o r g  Mi i nch.  Wer etwa sein letz- 
tes „Mi t  J u n g v o l k  a l l e r  L a n d e r  a u f  Sy l t "  zur Hand nimmt, 
der wird an diesem Quell unverdorbener Lebensweisheit und echter Erzieher- 
kameradschaft sich von allem Philologismus und aller Psychotechnik gesund 
trinken.

Wenn man sieht, weiB, erlebt, wie in solcher Jugendgemeinschaft sich das 
Leben selber hilft und selber gestaltet, der wird ein Biichlein wie „W a h r- 
h e i t  u n d  Wo l l e n "  ais Selbstschutz der Jugend bei geschlechtlicher An- 
techtung von Georg L in  d ek  (Vandenhoek und Ruprecht 1922) ais sehr klug, 
sehr moralisch, sehr gut gemeint — vóllig ablehnen. Mit diesem Beraten
ist nichts gewonnen, sondern nur mit einem ehrlichen Leben. Wichtig ist 
vor allem die Arbeit an Eltern und Erziehern, in dem Sinrte sucht Dr. J. K. 
F r i e d j u n g  — „Di e  g e s c h l e c h t l i c h e  A u f k l a r u n g  im Er z i e -  
h u n g s w e r k e "  (Josef Safar 1922) — vorzugehen. Ais wir kurzlich den
Aufsatz der russischen Mutter (Marz 1923) mit den Klagen iiber sittliche
Verwilderung brachten, da stellten wir mit Absicht eine Statistik deutscher 
„Curiosa" aus dem Jugendland, aus der Zeit ivor der Revoiution, dazu.
28 Prozent der 1919 in Berlin unentgeltlich behandelten Geschlechtskranken 
waren Knaben. Im Jahre 1918 wurden in Wien rund 1800 Madchen von 
13—15 Jahren ais geschlechtskrank eingeliefert. Das sind einige Zahlen, mit 
denen Friedjung die Gewissen der Eltern wecken will. Im iibrigen geht mir
seine kleine Schrift auch noch zu rational-wissenschaftlich, vielfach zu wenig 
psychologisch vor.
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Ein sehr ernstes Problem fur den Erzieher ist das der „G 1 e i c h g e- 
s c.h 1 e c ht I i c h k e i t". Dr. Arthur K r o n f e i d  (Julius Puttmann, 1922) 
widmet ihm eine Broschiire, die allen, die sich berufen oder unberufen mit 
dieser Pragę beschaftigen, dringend empfohlen sei. Es ist heute nicht ohne 
Schwierigkeit, von diesem Thema zu reden. Ais Oestreich und ich gegen die 
Schmach der Wvneken-Verurteilung auftraten, uberschiittete uns ein gleich- 
geschlechtlicher Kreis mit seinen Publikationen, unsere Haltung vollig miB- 
deutend. Und dabei kann nicht abgeleugnet werden, dali den Werken dieser 
Kreise vielfach hohe kunstlerische Bedeutung inne wohnt. Ais ich iri der „So- 
ziologischen Padagogik" vom Erwachen des weib-weiblichen Eros sprach (wie 
er sich so kostlich in der Loheland-Schule auf der Gymnastiktagung offenbarte), 
da hielt mir ein richtiger Oberlehrer entgegen: ich tordere zur Homosexualitat 
unter den Madchen auf. Ich sagte ihm damals, ich sei fur die Phantasie meiner 
Uegner nicht verantwortlich. Aber erschreckend ist die pharisaische Art, die 
geradezu giftige Węise, mit der gewisse, sich ais morał- und mustergiltig 
aufspielende Typen iiber alles aburteilen, was sie nicht verstehen (vielleicht 
auch, was sie gern hatten,, aber nicht kriegen konnten). Unbedingt notwendig 
ist die Aufhebung des § 175, des Paragraphen, der eine kórperliche Konstitu- 
tion achtet und mit dem Makel des Verbrecherischen belegt. Ebenso notwendig 
ist die Aufhebung der §§ 218 und 219, die die Abtreilpung zu einem Akt der 
Strafgerichtsbarkeit statt der Pflege und Betreuung machem (Diese Forde- 
rung vertritt eine Broschiire „ N i e d e r  mi t  d e m A b t r e i b u n g s p a -  
r a g r a p h e n ! "  Vereinigung internationaler Verlags-Anstalten). Von demsel- 
ben J/erlagsunternehmen ist die Rede Dr. K l a u b e r s  „ K i a s s e n k a m p f  
g e g e n  d e n  H u n g e r t o d "  ver!egt, die erschiitternde Tatsachen iiber den 
Weg des Hungergespenstes in Deutsćhland zusammenstellt. Die, Not ist iiber 
alie Begriffe groB, wahrend in Schaufenstern und auf PromenadenstraBen der 
Luxus sich uberschlagt.

Die ganz Schlauen werden sagen: Daran sind die Juden schuld! M ax 
K o s l e r s  Heft „ D e u t s c h l a n d s  J u g e n d ,  r e t  t e D e u t s c h l a n d s  
Z  u k u n f t" (Verlag Schwetschke und Sohn 1922), behauptet mit Recht, 
„Nennt ruhig jeden, der behauptet, Christ zu sein und doch gleichzeitig auf 
die Jugen hetzt, einen Liigner!'' Solche Mittelchen helien nicht, sie lenken 
auch nur vorubergehend ab, not tut griindliche Erneuerung, ganzes ■Fum Die 
Mittelchen und Refórmchen sind die Rader, auf denen wir nur desto rascher 
dem Abgrund zurollen. S i e g f r i e d  Ka w e r a u .

Rundschau: Historische Literatur.

Historische Literatur
Der Prasident der tschechoslovakischen Republik, T. O. M a s a r y k, legt 

in seinem Werk „ Da s  n e u e  Fiu r o p a "  (Verlag Schwetschke und Sohn)
ein Dokument, ostlichen Denkens yor, das jeder politisch arbeitende Deutsche 
kennen sollte. Nicht mit Unrecht tragt es den Untertitei „Der slavische Stand- 
punkt", nicht mit Unrecht hat die deutsch-bohmische Presse darauf hinge- 
wiesen, welchen EinfluB diese tschechische Propaganda auf den Versailler
Prieden ausgeiibt hat. Denn dieses Buch, 1917 in Petersburg wahrend der re- 
^olutionaren Sturme geschrieben, 1918 in Washington vor dem militarischen Zu- 
-sammenbruch Deutschlands veróffentlicht, hat zweifellos auf Wilson und seine 
Ratgeber einen ausschlaggebenden EinfluB geiibt, es ist ein historisches Do
kument ersten Ranges. Wenn schon heute dem Deutschen das Reisen ms
Ausland durch die finanzielle Lagę fast unmoglich gemacht wird, urn so* noti-, 
ger hat er die Lekture solcher Werke, die — bei aller Einseitigkeit und Fehler- 
haftigkeit gewisser Urteile — doch in einem CiuB die Vorsteilungswelt eines ganz 
anderen politischen Lebenskreises verkorpfern, und dieses Werk hat iiberdies 
den Vorzug, von einem sehr maBgebenden, sehr klugen und aufs hóchste 
Hm Gerechtigkeit bemiihten. Mannę verfaBt zu sein. Uber die Wirrnis seiner Be
griffe Staat, Nation, Volk hier mit ihm zu str.eiten, verbietet der Raum, das
soli an anderer Stelle geschehen.

Auch Dokumente, aber in schmerzlichem Sinne, sind die Veroffentlichungen 
des Breslauer Universitatsprofes$ors Dr. Erich Ob s t :  „V o r w a r t s z u 
E i n h e i t  u n d  F o r t s c h r i t t "  (Psriebatsch’s Verlagsbuchhandlung) und 
der dieser Schrift entspringende Aufruf des „Marzbundes" „ D e u t s c h l a n d s
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p o l i t i s c h e  E r n e u e r u n  g", Versuche zur Oriindung einer wahrhaft re- 
publikanisch-biirgerlićhen Partei; wie sie aller Orten gemacht wurden und 
wie sie allerorten an dem! Mammonismus der „liberalen" • Wahlermassen schei- 
terten. Es erubrigt sich, mit Einzelheiten zu rechten, die burgerliche Mitte 
ist heute eine hoffnungslose Restersammlung von Leuten, die Angst vor einer 
Entscheidung haben. Die wirklichen Demokraten gehen beąuem in eine
Pferdchendroschke. Die Zukunft wird uns neue Griindungsversuche bescheren, 
ob mit mehr Erfolg, darf auf Grund der „Mentalitat" des deutscheri Fort- 
schrittmannes bezweifelt werden.

Desto notwendiger wird die grundliche Schulung des heranwachsenden 
Geschlechts: seien es Lehrer, seien es Schuler. Mit groBem Nachdruck ist die 
Arbeit von Dr. Jakob Ha c k s ,  dem Breslauer Stadtschulrat, zu empfehlen: 
„Di e  w i c h t i g s t e n  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n  P r o b l e m e  d e r  
b u r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t "  (Priebatsch's Verlagsbuchhandlung).. 
Hacks stutzt sich auf die fasf v511ig unbeachtet gebliebenen Schriften ron O t t o  
E t f e r t z ,  „Arbeit und Boden", Berlin 1897 und „Antagonismes economiaues", 
Paris 1906. Wer der vólligen Ahnungslosigkeit sich bewulit ist, die z. B. in 
alien Teilen des gebildeten Publikums iiber die Bedeutung des „Geldes" 
herrscht, der wird solche Aufklarungsarbeit warm begrufien. Allen Volks- 
hochschulen, allen Arbeitsgemeinschaften, allen Junglehrern sel diese Aufgabe- 
ans Herz gelegt. Vereinigt sich solch Studium der vertikalen Wirtschaftskrafte, 
des Aufbaus der Gesellschaft, mit dem der horizontalen, des Handels und der 
Handelsgeographie, so erhalten wir politisch brauchbare Menschen. Fur „d a s 
W i r t s c h a f t s 1 e b e n D e u t s c h l a n d s  u n d  s e i n e  g e o g r a p h i -  
s c h e n  G r u n d l a g e n "  orientiert rasch, iibersichtlich und ein wenig oben- 
hin Professor Dr. H a s s e r t-Dresden (Quelle und Meyer). Den besonderen 
Aufgaben der Volkshochschule gewidmet ist „Die Bucherei der Volkshoch- 
schule", herausgegeben vom Ministerialdirektor Jahnke (Verlag von Velhagen 
und Klasing). Es liegen vor die Bandchen Paul K a B n e r „W i r t s c h a f t l i c h e -  
B o d e n r e t o r m " ,  Hans H a e f c k e  „ D e u t s c h l a n d  u n d  N a p o l e o n  I". 
F r i t z  H a r t u n g  „ D e u t s c h l a n d s  Z u s a m m e n b r u c h  u n d  E r- 
h e b u n g  i m Z e i t a l t e r  d e r  f r a n z ó s i s c h e n  R e v o i u t i o n". Wah- 
rend das KaBner'sche Heft eine brauchbare und anregende Einfuhrung, vor allem 
in die Ideen der deutschen Bodenreform ist, wie sie Adolf Damaschke vertritt,: 
bleiben die Bandchen von Haefcke und Hartung durchaus in der ublichen 
Darbietung des Stoffes. Tiefer in Problemstellung geschichtlicher Art fiihrt das 
Heft , , Di e  w i r t s c h a f t l i c h e n  F o l g e n  d e r  S e B h a t t w e r d u n g "  
(aus der Sammlung Lebende Geschichte, Verlagsbuchhandlung Carl Konegen), 
das einen neuen Beitrag zur Urgeschichte der Germanen gibt, wieder mit 
Ausblicken in die Zukunft, wertvolle Erganzung zu allen Untersuchungen zur 
Bodenfrage. Diese Seheidl'schen Hefte haben alle den Vorzug, Probieme zu 
stellen und zum Nachdenken zu veranlassen; rund, reif und professoral (ohne 
zu beeunruhigen) geben die Akademiker in .der Regel die Zusammenhange, 
liickenlos und einschlafernd. Wenn Dr. M ax P o h l e n z ,  ordentlicher Pro
fessor der klassischen Philologie, eine Monographie „S t a a t s g e d a n k e u n d  
S t a a t s l e h r e  d e r  G r i e c h e n "  (Quelle und Meyer, 1923) schreibt, so 
spricht er vom Liberalismus des Perikles und vom Sozialismus Piatos. Solche 
Begriffsiibertragungen kónnen fruchtbar sein, konnen aber auch verwirren und. 
Wesentliches verderben. Sozial ist Piatos Einsteilung gewili, sozialistisch aber 
nicht im geringsten, man muBte dann auch die katholische Kirche, auf die 
Piatos Siaatsbild vielleicht am starksten gewirkt hat, sozialistisch nennen. Alle 
solche Darstellungen, die rein im Gedanklichen bleiben, werden diese Gefahr 
miiBiger Begriffsverwirrung schwer yermeiden. Auf ein anderes Gebiet, aber 
auch rein philologischer Art, erstrecken sich die Untersuchungen des Majors 
a. D. Dr. G i i n t h e r  „ B e i t r a g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  K r i e g e  
z wi s  c h e n  R o m e r n  u n d  P a r t h e r n "  (Schwetschke und Sohn, 1922). 
Immerhin kommt hier ais bele"bendes Moment die militarische Erfahrung des 
Autors hinzu, die vor Schreibtisch-Strategie schiitzt. Dennoch bleibt das Unbefrie- 
digende, daB die kriegerischen Ereignisse losgelost aus dem allgemeinen po- 
litischen und okonomischen Zusammenhang durch die Jahrhunderte hindurch an- 
©inandergereiht werden. — Kw.

Rundschau: Historische Literatur.
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M I T T E I L U 1 I E I  F U R  E L T E R H
Herbsttagung 1923 in Berlin.

Auditorium maximum der Universitat, vom 30. September bis 4. Oktober. 
„Die Produktionsschule ais Lebens- und elastische Einheitsschule“.

I. Tag: S o n n t a g ,  d e n  30. S e p t e m b e r .
Der Weg zur Produktionsschule.

Vormittag-: a) K r i t i k  u n d  T h e o r i e .
9 Uhr: Theoder Meyer, Berlin: Das praktische Leben und die heutige Schule..

10 Uhr: Robert Adolph, Oildenhall: Neue Lebensformen.
11 Uhr: Franz Hilker, Berlin: Der Produktionsschulgedanke.
12 Uhr: Aussprache.

Nachmittag: b) E t a p p e n  z u r  P r o d u k t i o n s s c h u l e .
3 Uhr: August E. Krohn, Hamburg: Die Heimschule.
4 *Uhr: Alfred Fróhlich, Berlin: Die Werkschule.
5 Uhr: Herm. Harless, Hellerau: Siedlungsschule und Erziehungsgemeinde.
6 Uhr: Aussprache.

Abends 8 Uhr: Bundesbeisammensein.
II. Tag: Mo n t a g ,  d e n  1. Ok t o b e r .

Erzlehungs- und Bildungsproblem in der Produktionsschule.
Vormittag: a) E r z i e h u n g s p r o b l e m e .

9 Uhr: Minna Specht, Oóttingen: Freiheit und Bildung in der Produk- 
duktionsschule.

10V2 Uhr: Max Hodann, Berlin: Sexualerziehung und Heilpadagogik in der 
Produktionsschule. '

12 Uhr: Aussprache.
Nachmittig: b) D ie  P r o d u k t i o n s s c h u l e  u n d  d i e  N ó t e  d e s  In- 

d u s t r i e z e i t a l t e r s .
3 Uhr: Emil Dittmer, Berlin: Industriemenschheit, Bildung und Produkt 

tionsschule.
4 Uhr: Artur Jacobs, Essen: Die geistige und die seelische Not des Ar*.

beiters im Industriezeitalter ais Veranlassung 'und Ausgang neuer 
Erziehung.

5 Uhr: Aussprache.
Abends 8 Uhr: LichtbiIdervortrag.

Franz Hilker, Berlin: Industriezeitalter, Maschine und Kunst.
III. Tag: D i e n s t a g ,  d e n  2. O k t o b e r .

Der Schulaufbau.
Vormittag: a) V o r d e r  B e r u f s e n t s c h e i d u n g .

9 Uhr: Henny Schumacher, Berlin: Kripne und Kindergarten.
10 Uhr: Hermann Kólling, Berlin: Die Orundschule (7.—13. Lebensjahr)

in Stadt und Land.
11 Uhr: Wilhelm Mieś, Stettin: Die experimentelle Mittelstufe (13.—16. Le

bensjahr). '
12 Uhr: Aussprache.

Nachmittag: b) W a h r e n d  u n d  n a c h  d e r  B e r u f s e n t s c h e i d u n g .
3 Uhr: Anna Simsen, Berlin: Die Oberstufe ais Berufsschule. (16. bis 19.

Lebensjahr).
4 Uhr: Paul Honigsheim, Koln: Volksbildung und Flochschule.
5 Uhr: Aussprache.

Abends 8 Uhr: Vortrag (und Vorfuhrungen?).
Rudolf Bodę, Munchen: Korperbildungsaufgaben in Schule und,, Beruf.

IV. Tag: Mi t t w o c h ,  d e n  3. Oktober.
Produktionsschule und Kultur.

'■''ormittag: a) D ie  F . r z i e h e r  d e r  P r o d u k t i o n s s c h u l e .
9 Uhr: Kathe Feuerstack, Berlin: Die Eltern und die Produktionsschule.

10 Uhr: Wilhelm Herring, Berlin: Die Lehrer fur die Produktionsschule.
11 Uhr: Siegfried Kawerau, Berlin: Die Produktionsschule in der Gesell-

schaft und Wirtschaft.
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Mitteilungen fur Eltern.

'Nachmittas: b) K u l t u r s c h o p f u n g .
3 Uhr: Gerhard Danziger, Berlin: Rechtsbildung und Produktionsschule.
4 Uhr: Adolf Grimme, Hannover: Die neue Religiositat.
5 Uhr: Aussprache.

Abends 8 Uhr: Óffentliche Versammlung.
Paul Oestreich: Die Produktionsschule ais Weg zur Volkskultur.

V. Tag: D o n n e r s t a g ,  d e n  4. Ok t o b e r .
Besichtigungen und Fiihrungen (Schulen, Heime, Anstalten, Werke).

NEUE B UNDESLITERATUR.
I. V .e r j a g O l d e n b u r g ,  Leipzig, Querstr. 17: „Entschiedene Schul-

reform".
Heft 5. G r i m m e  (Petersen, Andreesen usw.) „V o m S i n n u n d  W kd e r- 

s i n n  d e r  R e i f e p r ii f u n g".
Heft 6. H o d a n n ,  „ E l t e r n -  u n d  K l e i n k i n d e r h y g i e n e  ( E u g e n i k ) 1' 
Heft 7. K r u 11, „Die Tragik des Schullebens".
Heft 8. H a n d k e ,  „Die Entwicklung der Arbeiterschule zur Produktionsschule1'.

II. V e r l a g  Fe r d .  H i r t  & S o h n, Leipzig:
PallaEH i i ke r ,  „ K i i n s t l e r i s c h e  K o r p e r e r z i e h u n g " .  (Die Vortrage 

der groBen Berliner Gymnastiktagung 1922).
W a r m e m p f o h l e n  sei:

D ii r r, Leipzig, P. G. Mi i nc h  „F r e u d e i s t  Al i  es!" (eine Schulinspek- 
tionsfahrt im Bayrischen Wald, Produktionsschulelemente).

Die „ S p a n d a u e r  W i r t e - Z e i t u n g "  macht in einem Artikel vom 
23. III. 1923 in der scharfsten Weise gegen einen Spandauer Lehrer wegen 
seiner Tatigkeit im Kampf gegen den Alkohol mobil. ’ Auf Grund der Aus- 
sagen eines zwolfjahrigen Schulmadchens, auf Grund boswillig aufgebauschten 
Klatscheś wird der Kollege in trauriger Weise verdachtigt. Ja, man scheut 
glatte Unwahrheiten und Entstellungen nicht. Man wirft . dem Lehrer vor, 
er habe gesagt: „Es sei bedauerlich, daB es noch Leute gabe, die in den 
Lokalen Speisen zu sich nehmen; er wiirde es vorziehen, dort nur die Finger 
zum Essen zu benutzen, denn ob und wie Messer und Gabel gereinigt wiirden, 
sei zweifelhaft."

Der betroffene Kollege begeichnet diese schauerlich-schone Geschichte ais 
glatte Luge. ■%/

Konnten nun, so fragt man sich immer wieder, hicht alle solche HaBlich- 
keiten vermieden werden, wenn sich Erwachsene der kleinen Miihe unterzógen, 
einen solchen Lehrer personlich aufzusuchen und zu fragen: Sie sollen das
und das gesagt haben ............stimmt das? Eltern, vertraut nicht den Aus-
sagen der Kinder, die oft reines Phantasieprodukt sind (oft garnicht Luge, 
sondern ein Sich-selbst-interessant-machen); Lehrer veranstaltet Klasseneeltern- 
abende, damit nicht erst eine-Fama um Euch wachse, von der Ihr vielleicht 
lange garnichts wiBt, bis eines Tages ein Unwetter ausbricht!

Esperantisten im Bundę werden gebeten, den internationalen E s p e- 
r a n t o - K o n g r e B  in N u r n b e r g  vom 2.—8. August [Adresse: Esperanto 
Niirnb^rgj zu besuchen und sich auf der Fachsitzung fur Padagogik ais Bun- 
desmitglieder zu erkennen zu geben. — Man versaume nicht, sich aut die 
vom Ministerium an die Direktoren ergangene Antrage nach Esperantolehrern 
zu melden: — Um die Beziehungen der Bundes-Esperantisten zu erleichtern, 
sollen dereń Adressen in der „Neuen Erziehung" ver5ffentlicht werden. Ein- 
sendung erbeten an Stud.-Rat Bonte, Frankfurt a. M., Gartenstr. 107, mit 
gleichzeitiger Mitteilung, ob Besucn des Niirnberger Kongresses* oder des Casseler 
Arbeiter-Esperantisten-Kongresses (11.—16. August) geplant ist.
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H A C H R I C H T E S  ftfl S D E H  ftH S L f t H O E  |
Piattform der łnternationalen Vereinigung der revolutionaren Lehrer.*)

1. Die I. V. d. r. L. hat unter den Verhaltnissen der gegenwartig biirger- 
lich-fimperłalistischen Epoche zur Aufgabe, die Sammlung der zerstreuten Krafte. 
der revolutionaren Lehrerschaft der ganzen Welt, unabhangig von den terri- 
toriaien Grenzen und der Rassenzugehorigkeit.

2. Das Ziel der I. V. d. r. L. ist die Einreihung der Lehrermassen in (die: 
Internationale revolutionare Kampffront des arbeitenden Volkes gegen die kapi-' 
talistische Ausbeutung und fur die Schaffung einer sozialen Ordnung, in der 
kein Mensch mehr durch den anderen ausgebeutet wird. Die Lehrerschaft 
ist heute in ihrer groBen Massę ein Instrument der Klassenherrschaft der 
Bourgoisie, die i. V. d. r. L. will sie zu ,aktiven Bundesgenossen des Prole- 
tariats, der armen Bauern und der geknechteten Kolonialvolker machen.

3. Die Verwirklichung dieses Zieles ist moglich, da die Masse der Lehrer? 
schaft selbst ein Opfer ist der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Die I. V. 
d. r. L. hat die Pflicht, den Lehrern zu zeigen, daB die wesentliche Ursache des, 
herrschenden Scnul- und Lehrerelends in der kapitalistischen Wirtschaft zu 
suchen ist, die die Massen des arbeitenden Volkes und seiner Kinder in ma* 
terieller und geistiger Besitzlosigkeit und Abhanglichkeit . erhalt. Der Kapita- 
lismus hat zwar ein starkes Bedurfnis nach kapitalistisch und imperialistisch 
gesinnten Zuchtmeistern der Proletarierkinder, aber kein Interesse an ernstlich 
wissenschaftlich geschulten, materiell sichergesteliten und unter padagogisch 
guten Bedingungen arbeitenden Volkserziehern. Der Kampf der Lehrer um 
ihre Berufs- und Existenzinteressen kann also nur dann erfolgreich gefiihrt 
Werden, wenn er koordiniert wird dem Kampfe des Proletariats und der armen 
Bauern um die Befreiung vom kapitalistischen, Joche und insbesondere mit dem 
Kampfe um eine umfassende soziale Erziehung und allgemeine offentliche Kih- 
derfiirsorge.

4. Ais nachste Etappe stellt sich die I. V. d. r. L. folgende Aufgabe:
a) Die Massen der Lehrer fur den Kampf um bessere ArbeitsL und Le- 

bensbedingungen zu mobilisieren und . auf proletarischer Grundlage zu or-* 
ganisieren.

b) Die vorhandenen Lehrergewerksehaften mit den Gewerkschaften des 
Proletariats organisatorisch zu verbinden und ein praktisches Zusammenwirken 
mit den revolutionaren proletarischen Massenorganisationen herbeizufuhren.

c) Den Kampf der Lehrer um Berufs- und Einkommensinteressen zu ver- 
binden mit dem Kampf um bessere Schulen, Unterrichtsmethoden, Fiirsorgei 
einrichtungen fiir die Kinder der arbeitenden Massen.

di In der Schule selbst einen systematischen Kampf zu fuhren gegen Kleri* 
kalismus, National-Chauvinismus, Imperialismus und gegen den kleinbiirger- 
lichen Egcismus.

II. Die nachsten gewerkschaftlichen Aufgaben.
5. Auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Interessen bestehen die nachsten

Aufgaben der revolutionaren Lehrer in folgendem Programm: \
a) Steigerung des Arbeitslohnes gemaB den Bediirfnissen der Lehrer. Fest- 

stellung eines Greńzminimums unterhalb dessen die Arbeit des Lehrers nicht 
entlohnt werden darf.

b; Gleichartige wissenschaftlich ernste Ausbildung aller Lehrer durch den 
Staaf.

c) Mitbestimmungsrecht der organisierten Lehrer bei Anstellung, Entlas- 
sung, Versetzung, QuaIifikationsprufungen und bei der Bchulleitung, Abschaffung 
alier Geheimakten, Austreibung des Favoritismus.

d) Gleichstellung der mannlichen und der weiblichen Lehrkrafte in allen 
Fragen der Bezahlung und Ausbildung. Aufhebung aller Bestimmungen, die 
die Frauen auf eine tiefere Stufe stellen ais den Mann, z. B. Eheverbot fiir 
Lehrerinnen, Entlassung unehelicher Mutter u. dgl.

el Festsetzunp eines Normalarbeitstages.
f) Durchgreifende Versicherung der Lehrer, Einfiihrung eines Arbeits- 

'  ’ ) Mitgeteilt vom Allrussischen Verband der Aufklarungsarbeiter (Adresse:
Max Ziese, Berlin N. O. 43, Am Prenzlauer Berg .8).

235



schutzes in allen seinen Arten auf Kosten des Staates und der Unternehmer. 
(Privatschulleiter). ,

6. Auf dem Gebiete der rechtlichen Beziehungen kampft die revoiutionare 
Lehrerschaft gegen jede Beschrankung der Staatsbiirgerrechte des beamteten 
Lehrers und fur den Schutz der revolutionaren Lehrer vor den Verfolgungen 
durch reaktionare Vorgesetzte und Lehrerkollegien.

7. Die I. V. d. r. L. treibt eine intensive Bildungsarbeit unter ihren Miti-
gliedern wie unter den Massen der Lehrer zur Hebung ihrer padagogiscln-wis- 
senschaftlichen Qualitat und zur Entwicklung des proletarischen Klassenoe- 
wulitseins bei ihnen. '

8. Ohne sich auf die oben angefuhrten Aufgaben zu beschranken, wird die 
Vereinigung alle Aktionen der Lehrerschaft unterstiitzen, die auf die Besserung 
ihrer materiellen und rechtlichen Lagę gerićhtet sind, im. Einklang mit dem 
leitenden Verbandsorgan eines jeden Landes, das die vorliegende Platt- 
form teilt.

9. Zum Zwecke moglichst erfolgreicher Bekampfung der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung schaffen die Organisationen der revolutionaren Lehrerschaft 
einen Streik- und Kampffonds zur Unterstutzung von streikenden Lehrern sowie 
von denen, die unter diesem Kampfe zu ieiden hatten. Der Fonds wird 
sowoht im internatiohalen wie auch im LandesmaBstabe geschaffen. Die Art 
und Weise, wie diesą Fonds zu schaffen sind, wird durch eine besondere Irs- 
struktion bestimmt.

10. Organisatorisch setzt sich die revolutionare Lehrervereinigung das Ziel, 
auf dem Gebiete der Volksbildungstatigkeit systematisch Krafte innerhalb einer 
Organisation zusammenzufassen, gleichgiiltig, ob es sich um Elementarlehrer 
oder Hochschullehrer, technische Lehrer. Turnlehrer. Fachlehrer etc. handelt.

III. Aufgaben auf dem Gebiete der Volksbildung.
11. Die revoIutionare Lehrerschaft stellt sich zur Aufgabe, ihre Schuler 

mit den Zieleń der revoIutionaren Arbeiterbewegung bekannt zu machen, sie 
zur Ausubung praktischer bruderlicher Soliduritat mit den Werktatigen der gan- 
zen Weil anzuleiten und auf allen Stufen der Schnie die gemeinsame Erziehung 
durchzusetzen. Daneben ist die revolutionare Lehrerschaft bestrebt, solche For- 
men der Selbstverwaltung der Schule ins Leben zu rufen, die geeignet sind, die 
Schiller zum kollektiyen Leben und kol!ektiver Arbeit heranzuerziehen.

12. Die revoIutionare Lehrerschaft strebt nach Abschaffung des Autoritats- 
prinzips in der Schule und Herstellung rein kameradschafthcher Beziehungen 
zwischen den Lehrern und Schfilern, die auf vollem gegenseitigen Vertrauen 
beruhen. Sie erstrebt deshalb auch die Abschaffung der rein gedachtnismaBigen 
Priifungen, der Zeu?nisse fiir Fleifi und Betragen, der Rangordnung und der 
schematischen Klassifizierung.

13. Oleichzeitig halt sie es fiir notwendig, einen engen, unmittelbaren Zu- 
sammcnhang zwischen der Schnie und den arbeitenden Massen herzustellen 
durch die Teilnahme der Schule an den Feiern, Gedenktagen, Demonstrationen 
der Arbeiterschaft, durch die Offentlichkeit des Unterrichts und der Schul- 
teiern, durch Heranziehung der proletarischen Eltern und der Arbeiterorgani- 
sationen zu den Aufgaben der Schule und Erziehung, durch Behandlung aller 
Schulfragen in óffentlichen Versammlungen und in der Arbeiterpresse, durch 
systematische Bekanntmachungen der Kinder mit den Organen und der Ge- ) 
schichte der revolutionaren Arbeiterbewegung.

14. Was das Unterriehtsprogramm betrifft, so soli die Lehrerschaft danach j 
streben, eine Annaherung an die Produktion, insbesondere an die GroBindustrie | 
herbeizufiihren. Die Arbeitst&tigkeit, die Arbeitsbedingungen und die Organi- | 
sation der Industrie soli theoretisch erforscht und in den Mittelpunkt der 
Sclmlprogramme und der Lehrtatigkeit geriickt werden. Die Kinder sollen 
systematisch mit den SLitten der Arbeit bekannt gemacht werden.

15. Die Lehrerschaft soli danach streben, die Schulorogramme von der 
gegenwartig sie durchdringenden burgerlichen Ideologie, Abstraktheit, dem Aka- 
demismu? und dem Verbalismus zu reinigen und sie auf wissenschaftlicher 
Grundlage aufzubauen, wobei der Unterrichtsplan den Erfordernissen des wirk: 
Iiphen Lebens angenahert werden soli..

16. Die revolutionare Lehrerschaft kampft mit aller Entschiedenheit fiir die 
vol!e Weltlichkeit der Schulen, die absolute Trennung von Kirche und Schule 
und das Verbot von konfessionellen Privatschulen.

Nachrichten aus dem Auslande.
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