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Die ungeheuren Preissteigerungen der letzten Wochen und 
Tage ziehen auch unsere Zeitschrift in arge Mitleidenschaft: 
Vrieder miissen wir zu einer Preiserhohung schreiten und bitten 
fiir das idu 'de Viertełjahr Mark 6000,— zu entrichten.

Wer bereits gezahlt hat, desgl. Postbezieher zahlen nur 
0̂00,— Mark nach. Zahlkarte liegt diesem Hefte b e i; sofortige 

zahlung dringend erbeten.
D e r  V e r l a g  d e r  „ N e u e n  E r z i e h u n  g“.

WALTER SCH0NBRUNN: Kleists Hermannsschlacht und die 
Schulmeister!

Schillers Tell geniigt nicht mehr. Man kann ihn ja noch ganz 
gut mai im Staatstheater auffuhren; bei der Rutliszene gibt dann 
irgend ein wohlgenahrter Staatsbiirger das Zeichen zum allgemeinen 
Aufstehen. Man fiihlt wohlig: man ist doch tatsachlich ein einig 
Volk von Brudem, nachdem ein Auslander, der nicht mitaufsteht, 
hinausgepriigelt worden ist. Aber ais Schulauffiihrung geniigt der 
Tell nicht mehr recht. Vielleicht ist er den Schiilern durch allzu 
intensive Verarbeitung zum Halse herausgewachsen. Vielleicht stofit 
sich doch der eine oder der andere, der merkwiirdigerweise noch 
selbstandig denkt, an der eigenartigen Ablehnung Tells bei dem all
gemeinen Aufstand mitzumachen oder an Tells Selbstverteidigung Par- 
rizida gegeniiber, die jede innere und aufiere Politik ausstreichen 
will und nur unmittelbare Notwehr gelten laflt. Vielleicht — aber 
das ist wohl nicht móglich — merkt einer, dafi hier des Kaisers, 
des deutschen Kaisers Vogte von deutschen Bauern hinausgehauen 
werden. Aber .nein, der letzte Grund ist einfach der, dafi der Tell 
zu schlapp ist. Wie kann der Dichter selber den Sinn dieser Dich- 
tung mit den Worten bezeichnen: ,,Wenn rohe Krafte feindlich 
sich entzweien und blinde Wut die Kriegesflamme schiirt, wenn sich 
im Kampfe tobender Parteien die Stimme der Gerechtigkeit verliert,. . . 
óa ist kein Stoff zu freudigen Gesangen. Doch wenn ein Volk, 
das fromm die Herden weidet, sich selbst geniigt, nicht frernden 
Guts begehrt, den Zwang abwirft, den es unwiirdig leidet, doch 
s e 1 b s t i m Z o r n d i e M e n s c h 1 i c h k e i t n o c h e h r t, im Gliicke 
selbst, im Siege sich bescheidet: das ist unsterblich und des Lie- 
des wert".

Also ein anderes Stiick. Kleists Hermannsschlacht. Uberall und 
iiberall an hóheren Schulen Kleists Hermannsschlacht. Das ist doch 
ganz was anderes! Erstens: ein preufiischer Offizier, dann: ans 
bestem alten Adel, dann: unmittelbar gegen die Franzosen geschrie- 
ben, und schliefilich: die wundervolle brutale Aufrichtigkeit, dieses 
Jauchzen im Blutrausch, dieser Jubel iiber Betrug und Qual, dieses
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Auflodern in himmlischem Hafigefuhl: „Die Guten mit den Schle 
ten! — Was! die Guten! Das sind die Schlechtesten! Der Rac 
Keil soli sie zuerst vor allen andern treffen! [Der Gute unter c 
Feinden] er sei verflucht, wenn en mir das [etwas Gutes] getan! 
hat auf einen Augenblick mein Herz veruntreut, zum Verrater 
Deutschlands grofier Sache mich gemacht! Ich wi l l  die hóhnisc 
Damonenbrut nicht lieben." Kostlich, wip da die volksverfuhrenc 
Phrasen von Menschenliebe und Menschlichkeit wi,e Seifenblasen, < 
nur ein Finger zu beriihren braucht, zenspringen, an di;esen aus B 
und Eisen geschmiedeten Worten.

Doch Schferz beiseite. Graut Euch Lelnern der Jugend nicht, we 
das zartfuhlende, liebende Weib, „Tuschen", zu einer Hyane wird u 
mit sadistischem Lustgefuhl den Romer von der Barin zerfleisch • 
liifit, wenn sie zitternd und bebend ihrenaturliche Schwachheit fieberi ;i 
kiinstlich hochpeitscht, um dann bewufitlos iiber dem Furchtbaren ; 
sammenzubrechen ? Graut Euch nicht, wenn nichts mehr heilig ble 
und, wie der Dichter auch selber mai andeutet, schliefili.ch niemar 
auch kein Germane mehr, Hermann „dem schlauen Fuchs" Vertrau 
schenken kann. Fiihlt Ihr nicht das Lodern des Wahnsinns dur 
diese fiebrigen Worte und Szenen hindurch, die diisteren Vorbot 
geistigen Zusammenbruchs? Sonst. gilt der Franzose immer ais d 
Sadist, der sich am Qualen freut, der keine Verzeihung und ke 
gemiitvolles Verstehen kennt. Diese Dichtung ist doch u n d e u t s c  
in ihrem tiefsten Geiste, so undeutsch, dafi die damals geistig B 
deutendsten, Goethe und seine Geistesverwandten, sich mit Gram 
von dem Dichter mit seinen damonischen, pathologischen Triebc 
abwandten. So undeutsch erschien den Mannern von 1813 dies 
Werk, dafi es iiberhaupt erst 1821 ans Tageslicht, und erst 18' 
auf der Biihne erscheinen konnte. So undeutsch, dafi der Dicht 
selber verlassen und verachtet aus dem Leben hinausgejagt wurd 
Die echte deutsche Art jener Tage, die holen wir aus anderen Schriftc 
heraus, etwa aus Reuters Franzosentid, wo in wundervoller Einne 
Mannerstolz und Freiheitssinn mi,t Gemiitstiefe, Aufrichtigkeit ur 
Menschlichkeit verschmolzen sind, wo kein gehassiges Wort not: 
ist, um vor Selbsterniedrigung zu bewahren.

Aber Kleist ist ein gewaltiger Kiinstler, gewaltiger ais Fri 
Reuter. Wir wollen die offenbaren Schwachen der Hermannsschlacl 
beiseite lassen. Es ware kleinlich bei einem Gelegenheitsstiick, das ft 
einen bestimmten Zweck, grób, fast plump, hingeworfen ist, bi 
Charakterzeichnung, Aufbau, Handlung sich lange aufzuhalten. 1: 
'ist sein schwachstes Sttick: Aber nicht der schlechte Geschrnac 
ist das bedauerlichste an den heutigen Massenauffiihrungen diese 
Werkes, sondern die grofie innere Unaufrichtigkeit dabei. Es is 
doch unaufrichtig, wenn man zu irgend einem Zweck einen Dichte 
benutzt, um den man sonst, von seiner Art und seinen Tendenze; 
abgestofien, in weitern Bogen herum gehen wiirde. Kleist ist nui 
einrnal nicht Geist vom Gei,sle eines Studienrats, Kleist, der Ent 
fesseler der wildesten damonischen Triebe, der Dichter der Penthesile; 
und der Marquise v. O. Was hat ihn denn schliefilich zu Grundc 
gerichtet? Doch dię spiefibiirgerlicheAngst vor dieser Lósung de)

Walter Scliónbrunn: Kleists Hermannsschlacht uncl die Schulmeistcr!
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Krafte der Tiefe, von denen man sehr richtig fiihlte, dafi ihre flackernde 
und verzehrende Flamme iiberall hin ziindend hiniiberspringen kann. 
Gefahrlich ist er; zufallig hat eh am Rande des seelischen Zusammen- 
bruches sich an diesen Strohhalm, an den preufiischen Staat ais die 
Verkorperung des Rechtsgedankens geklammert. Dahin fiihrte ihn 
die Zufalligkeit seiner Abstammung, seines Blutes, seiner Offiziers- 
seele, von der er doch nicht loskam, was ja auch seine Tragik mit 
begriindet. Aber Sin Wirklichkeit ist es, doch der Rechtsgedanke selber 
und nicht der Staatsgedanke oder Volksgedanke, der die Wurzel 
seines Menschen- und Dichterseins bildet. Gegen den Rechtsgedanken 
baumt sich das Tier im Menschen auf. Um ihn ringt Kleist mit 
krankhafter Leidenschaft. Und der Dichter wird selber zur Penfhe- 
silea, diesem getreuen Abbild seiner Seele, wenn er, wie diese ihreri 
Geliebten, so er in der Hermannsschlacht, sein Liebstes, den Rechts
gedanken zerfleischt, weil er von dem Wahn, von der Angst vor 
einer Selbsterniedngung seiner selbst ohnmachtig dahingetrieben 
wird. Man fiihlt, es wird ein grassliches F.rwachen geben, wie bei 
der Mórderin Penthesilea, die das Fleisch ihres Geliebten fraB. Das 
Erwachen nach 1813 hat er nicht erlebt. Es ware ihm nichts er- 
spart geblieben. Man wufite sehr wohl, was man tat, ais man die 
Hermannsschlacht erst 1875 auf die Biihne liefi. Da war selbst solches 
Hollenfeuer nicht mehr gefahrlich, sondern nur noch eine literaturge- 
schichtliche Eigentumlichkeit.

Wie der gewaltige Widerstreit zwischen nicht gekunsteltem, son
dern Blutpreufientum und deutscher Menschljchkeit bei echten Kleist- 
naturen heutzutage auslauft, dafiir gibt es ein schlagendes Beispiel 
in einem Dichter unserer Tage, dem solche Art auch durch Blut, 
Oberlieferung und Erziehung eingeimpft ist: Fritz von Unruh. Wollt 
Ihr auch von dem etwas wissen?' —

Nachtwandlerisches Tun, grafiliches Erwachen, furchtbares Zeischel. 
len in der Tiefe, das ist Kleist. In den unbewufiten Trieben des Blutes, 
im Damonischen, das dem Tierischen, dem Wahnsinn benachbart 
ist, und um ein Kleines m ihm umschlagt, wurzelt seine Dichtung 
und nicht weniger seine Grófie. Wer kann zu ihm sich aufrichtig 
bekennen? Doch nicht dieselben Menschen, die, Banausen, die angst- 
erfiillt aufschreien, wenn solche Krafte aus der Tiefe proletarischer 
Masseninstinkte aufflackern, oder wenn sie einen Michael Kohlhaas 
sengend und plundernd fur den Rechtsgedanken kampfen sehen. 
Hiitet euch vor Kleist; sein Hermann laftt auch deutsche Fiirsten- 
kopfe nicht auf den Schultern sitzen, wenn ein grofier Gedanke 
Verwirklichung heischt. Hiitet euch, seine Stiicke aufzufiihren ais 
Aufrufe zu wortwortlicher Befolgung. Die Yerantwortung der Fol- 
gen, die da entstehen konnten, diirfte keiner wohl auf sich zu nehmen 
wagen. Auch Penthesilea, auch Michael Kohlhaas konnen ihre Nach- 
ahmer finden. Schon haben die verhangnisvolilen Lehren Oswald 
Spenglers einen guten Boden bereitet. Besonders die Grundlehre, 
dafi die Triebe des Blutes und nicht die Gesetze des Geistes die 
Hohe einer Kultur ausmachen. Begierig macht der Jungę sich seinen 
Vers daraus. Er bewundert die Hóhe) der Aztekenkultur, von der er 
mit gluhenden Augen liest, daB dazu Menschenopfer gehorten von
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so wahnsinnigem Umfange, dafi die Opfernden auf den Stufen 
Tempelpyramide ausglitten in der Fiut des Blutes. Die Gefahr 
.steht in unserem Volke, dafi das,: was langsam an feineren geist; 
Bindungen herangeziichtet worden ist, von der Sturmflut des a 
meinen Niederbruches weggespiilt wird. Es ist das gute Recht 
Dichters durch jede Lebensfrage bis in die letzten Konseąuer 
hindurchzurasen, und eigene geistige Sonderheit, ja Anomalie ist 
Vorwurf fiir ihn, sie kann ihm manche sonst ewig der Erkenn 
und dem Erleben verschlossene Pforten offnen. Aber in dem Re: 
des Iiandelns und der Tat die Worte eines Pathologen zu benut: 
das heifit unaufrichtig mi|t dem Feuer spielen.

Es ist heutzutage modern, die Probleme der Dichtung vom 
dizinischen Standpunkt aus zu betrachten. Schizoid nennt man ei 
Charakter wie Kleist. Die akademiisehen Mediziner werden n: 
miide, die Gefahrlichkeit des schizoiden Temperamentes gerade 
den unruhigen Zeiten hervorzuheben. Fast alle bedeutenden revc 
tionaren Fiihrer sind Schizoiid gewesen. Sprunghafte Charaktere s 
das, einseitige Fanatiker, mit einem tiefen Rifi in ihrem Charak 
den oft eben dieser Fanatismus in ihnen selber ubertonen und v 
decken soli. Ruckweise geht die Entwicklungj bis zum vólligen Bn 
in ihrem seelischen Dasein oder bis zur geistigen Erschlaffung. 1 
Wissenschaft bemiiht sich unparteiisch die Menschentypen zu 
har.deln. Aber fiir den gewóhnlichen Sterblichen ist e s . doch e 
gewisse Genugtuung, die Hauptfuhrer anderer politischer Richtunj 
ais geistig nicht v5llig gesund festgestelit zu wissen. Robespie 
— Liebknecht — das kennzeichnet die ganze Richtung. Und Klei:

In der Dichtung sind die genialen Schizoiden diejenigen, < 
selbstąualerisch die Probleme mit allem Menschenjammer durt 
kosten und durchwiihlen und sich selbst an den haarscharf herai 
gearbeiteten Gegensatzen zerreifien: Strindberg — Dostojewsky 
Kleist. Sich selbst zerfleischende Selbstaufrichtigkeit, Bekenntnis 
ihr Wesen. Darum der Kampf gegen alle Richtungen der Zeit t 
Strindberg, darum das Teuflische und das Gottliche bei Dostojews 
so tief erlebt, dafi man nicht mehr weifi, wo eigentllich der Dicht 
selber steht. Kein Verbrechen ist zu scheufilich, in das er nic 
hinabsteigt, weil er in seinem Blute den Drang dazu fiihlt und si( 
aufbaumt gegen die Forderungen, die blofi aufierlich, v e r s t a n d e  
maf i i g  Bindungen versuchen. Der Kampf urn den Rationalisrm 
ist bei allen drei Ditchtern das, was sie aufpeitscht, ein Kampf, di 
deshalb so furchtbar und so tragisch ist, weil sie selber von diese 
Forderungen der reinen Vernunft — Kleist und Preufi;entum — n 
und nimmer loskommen kónnen. Der preufiische Offizier wird b 
Kleist am Rande des Grabes von Furcht, von ganz gewóhnSicbe 
blasser Furcht geschuttelt, das Katchen von Heilbronn liegt wie ei 
Hund vor der Tur seines Herrn. Urtriebe erwachen, alle Menscher 
satzung wird in Frage gestelit. Tiefes Mitleiden bannt uns vor diese 
Dichtern, die den wahren Golgathaweg des Menschenwesens geher 
um zur Verinnerlichung der Menschheit ihr gewaltiges Teil beizu 
tragen. Aber der verstindigt sich an ihnen, der aus den einzelnei 
Stationen ihres Leidensweges fiir den Tagesgebrauch Schlagworte prag
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hfinen von dem titanischen Ringen dann nichts mehr anzumerken ist. 
pas geht auch dann nicht an, wenn diese Dichter von der Wahr- 
yaftigkeit ihres Seelenkampfes so durchdrungen sind, dafi sie selbst 
'i die politischen Alltagskampfe hinabsteigen, dorthin, wo dann die 
•katerieUe Anwendung unbedingt einseitig, begrenzt, negativ werden 
P*u8- So bei Dostojewsky, so bei Kleist. Auch Tendenzdichtung, 
Hinen- und aufienpolitische, kann hohe Kunst sein, aber nicht wegen 
'hres unmittelbaren Augenblickzieles, sondern nur wegen der treiben- 
hen Geisteskraft darin. Auch die Quintessenz dessen, was Kleist 
Utis zu sagen hat, 1 autek Wagę, es, riicksichtslos alles in Frage zu 
stellen, urn neu dir deine eigenei Welt zu bauen, wagę es von heiligem 
Lebensfeuer zu gliihen, auch wenn seine Flamme alles Tote auf* 
2Uzehren droht!

Wa l t e r  s c h o n b r u n n : Deutschlehrer, mehr Politik in die 
Schule!

Neulich beklagte sich ein Primaner, dafi' nun mit einem Mai so 
dcl politische Fragen im Deutschunterricht bes,prochen wiirdęn, wah- 
rend in den fruheren Klassen kein Wort daruber gefallen ware. Ich 
hiufite ihm erwidern: „Dann hat der betreffende Flerr eben nicht 
Mne Pflicht getan!1' Seine Pflicht nicht getan, gemafi den Vor- 
fmhriften des Herrn Kultusminister Boelitz, der imrner betont, wie in 
tlen Zeitungen steht, dafi die Schule1 zur staatsburgerlichen Gesinnung, 
Mas soli doch wohl heifien, zum Verstandnis des Staates erziehen 
Ml, und dafi sie versohnend wirken soli, was sie doch wohl nicht im 
Mimmelreiche abstrakter Redensarten, sondern nur auf dem Boden 
rirklichkeitsstrotzender Gegenwartsprobleme tun kann. Dann aber 
R t der betreffende seine Pflicht nicht getan einem noch hóheren Vor- 
Ksetzten gegeniiber, namlich dem Geiste des deutschen Schrifttums, 
der deutschen Dichtung und des deutschen Denkens. Es mag ja 
ôch hin und wieder einen Deutschlehrer; geben, der meint, dafi Dich- 

-lpng und Denken eine himmelblaue Blume sei, die nichts mit irdischen 
^ingen zu tun habe, die ebenso' gut an diesem wie an jenem Ort auf- 
Muchen konne nach lieblichen Zufallsgesetzen. Aber* Faust sagt: „Aus 
Meser Erde ąuillen meine Freuden und, diese Sonne scheinet meinen 
ciclen, kann ich mich erst von- ihnen scheiden, dann mag, was will 

Ufld kann geschehn." Aus den lebendigen Quellen des schopferischen 
■ebens nahrt sich der Geist, mag man diese Lebensstróme auch ge~ 
^^in, gewohnlich, schmutzig, unangenehm empfinden. Eros, der die 

umfangt, der mitschwingt mit den Rhythmen gotterfullten Seins, 
^Urzelt in den starken Leidenschaften briinstiger, sexueller Mensch- 
khkeit. Aller anderer Geist bleibt Geist aus zweiter Hand, diinne 
-•monadę, seicht und fruhwelk. Man denke an Goethe. Ganymed! 
uignon! Die Leidenschaft schlaft nicht, sie gliiht hinter zarter Asche, 
md von ihr losgelóst wird dasf Allgefuhl siifilich, wei.bisch, ungesund 
md vor allem unwahr. „Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis". 
^enn aber ,in der Hand desi Lehrers nur noch das Gleichnis bleibt, 
Cein Wunder, wenn dann die tódliche Gelangweiltheit seiner Schiller 
hm die Quittung gibt, dafi jedes Leben, nicht blofi das unvergangliche,
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auch das vergangtiche entschwunden ist. Denn von diesem ger 
gilt es ja auch wiederum: ,,Das Unzulangliche hier wirds Ereigi 
Das Unbeschreibliche hier ists getan!"

Wie die Leidenschaft zum Weibe das Symbol, oder vielleicht 
einzige Punkt ist, wo der Mensch unmittelbar mitschwingt im Wel 
rhythmus, in der Schópferkraft der Natur, so giit das ferner a 
von dem Drange zur Tat, dem Hunger zum aufieren Mitschaf 
Mitumschaffen, zum Herrschen, zum Gewinnen, zu dem, was das a: 
barialste ist, zu dem was man mit dem hafiiichen Wort ,,Pra> 
andeutet. Auch im gewóhnlichsten Handeln schlummert ein F 
ken von einer Gótterkraft. Wille, Schópferkraft, Tat! Tat, das 
das Erlósende, das ist die Sehnsucht. Darum ist es eine ganz < 
sprechende Methode gewesen, wenn man in; unserer Jugend uns eii 
seits das Sexuelie ais iiberhaupt eigentlich nicht yorhanden, ais 
anstandig vormachen woli te, und wenn man andrerseits politis 
Tatigkeit ais etwas Minderwertiges ais ebenso unanstandig stemps 
wie wenn jemand einen schmutzigen Kragen truge. Die Que 
der Kraft verstopfen, nein besser: vertrocknen lassen, und aller Ide; 
mus wird hohles und, was noch schlimmer ist, langweifiges 
schwatz.

Wer weifl, ob die armseligen Banausen ganz ausgestorben s: 
die in unserer Jugend Aufsatze schreiben liefien iiber Goet 
Hymnus „Mahomeds Gesang", etwa lautend: „Wie vergleieht i 
Goethe die Entwicklung eines grofien Mannes mit dem Lauf ei e 
Stromes", oder die diesen Jubelchor von ihren ungliicklichen Schii 
einteilen iliefien in 1. die Quelle, 2. u. s. w.; wo alles richtig 
blofi dafi der Schlamm fehlt, auf den der FIuB gebettet ist. Ein 
deres Opfer ganz ahnlicher Art ist Goethes Tasso und dessen ftirch 
liche Zerfleischung mit Hilfe der Goetheschen Lebensgeschicl 
„Welche Leonore ist denn Frau v. Stein ?" „Wie hat Goethe 
Charakter des Dichters dem des Staatsmannes gegeniiberstellen \> 
len?" Und da sieht keiner, dafi hier die Tragódie des deutsc 
Volkes seinen genialsten Ausdruck empfangt, die immer wiederkehre 
Tragódie des deutschen Menschen, der handeln will, der mitschal 
will in einem grofien Zusammenhang und nicht darf, und kalt 
der Seite stehen mufi, weil er halb hóhnisch, halb mitleidig, h 
zurechtgewiesen zu „dem Denker", „dem Dichter" gestempelt w 
Wie das sturmt und drangt in dem jungen Goethe und seinen < 
nossen, wie das gart und nach gewaltiger Tat, das heifit nach p 
tischer Tat verlangt, nach M i t a r b e i t  am Volksganzen. Jetzt 
unsere Gebildeten durch die Gewaltmethoden Bismarckschen Geii 
entpolitisiert sind, lacht man iiber das „Tyrannenblut vergiefien" 
Goetheschen Kreises wie iiber einen tórichten Scherz. Gewifi er ■> 
niemals ein Revolutionar, aber die Wurzel und Bliite der Demokr; 
liegt doch in dem gliihenden Wunsche der Besten mitzuarbeif 
Darum bei Goethe immer wieder der leidenschaftliche Ausdruck 
brennenden Traumes ein Fiihrer zu sein: Mahomeds Gesang: „Kon 
ihr alle!" . . . .  „und so tragt er seine Briider, seine Schatze, se 
Kinder dem erwartenden Erzeuger freudebrausend an das bierz." I 
tiirlich ein geistiger Fiihrer, natiirlich ein Ideenkónig. Aber war
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gerade Mahomed, warum gerade das Bild des Vólkerfuhrers ? Aus 
demselben Grunde, aus dem Goethe Tasso zerbrechen lafit, weil er 
ais nichthandelnder Mensch, Mensch zweiter Klasse zu sein \sich 
bewufit ist. Goethes Freund Klinger halt es nicht mehr aus in diesem 
gefesselten Deutschland, er endet in Rufiland ais Generalissimus'. 
Goethe sucht ais Minister in einem Duodezlandchen sich einen kiim- 
merlichen, politischen Wirkungskreis zu schaffen, dessen Begrenztheit 
ihn aber schliefilich auch aus Deutschland: hitiaus nach Italien treibt, 
to er immer und immer wieder1. zum Ausdruck bringt, wie wohl er 
sich in einem lebendigen Volk fiihlen wiirde, das groBer Eindriicke 
und grofier Wirkungsmoglichkeiten in allen Schichten, fahig ist. Ge
rade mit dem Fuhrerbegriff werdet ihr Deutschlehrer eure Jungen fiir 
die Demokratie gewinnen kónnen. Aber selbst den Mahomed ais 
bloBes Symbol genommen, finden wir in; den Dityramben „An Schwa- 
ger Kronos" und „Wanderers Sturmlied" pindarische Kampfaufrufe 
zu einem herausreifjen aus tragem Mitdahinleben, aus traditionellem 
Sichfiihren lassen. Nur nicht Behaglichkeit, „rasch ins Leben hinein" 
— „strebend und hoffend hinan". Begeisterung bis zur Selbstauf- 
opferung, — „gluhte deine SeeF Gefahren, Pindar, Mut"! Freilich 
das trostlose Erwachen folgt: „Gluhte? — Armes Herz! Nur so viel 
Glut, dort meine Hutte, dorthin zu< waten!" Durchtrankt die Jugend 
mit Goetheschem Lebensfeuer, mit dem des j u n g e n  Goethe natiirlich, 
dann erzieht ihr wahre Republikaner! Nehmt Beethoven zu Hilfe, 
seine aufbaumenden Akkorde, faustschtittelnd gegen jede gebundene 
Lebens- und Staatenform, ihn, der die Widmung an Napoleon zerriB, 
ais dieser grofie Verrater den Menschheitsideąilen untreu wurde.

Kniipfen wir uberhaupt wieder unsere deutsche Kultur an ihren 
lebendigsten Stamm an, an die Manner um 1800. Vergessen wir 
nicht, Stiicke aus des alten braven Seumes Lebenserinnerungen in 
der Schule zu lesen. Da haben wir den aufrechten deutschen Mann, 
der spater so ganz ausgestorben ist und mit ihm freilich aille produk- 
tiven Krafte unserer Kultur. Herzerfrischend, stahlend lesen sich die 
schlichten Worte des „frohlichen Cynikers", der kein Amtlein an- 
nehmen wollte, um nicht politisch gebunden zu sein. Vergessen wir 
auch nicht, einmal einen der kdstlichen kleinen Aufsatze Jean Pauls 
ans Licht zu ziehen, den „Vorschlag politischer Trauerfeste" oder 
„von dem gelobten Lande des Menschengeschlechts". Die Lehrer 
der deutschen Oberschule und ihre Nachahmer miissen doch nach 
Stoffweiterung Umschau halten, hier ist er in Fulle, echt deutscher 
Art. Mit Staunen erleben wir unter einer diinnen Decke aufieren Ein- 
fiigens, das heiBt sich Abfindens mit dem Gegenwartsstaat das echteste 
demokratische SelbstbewuBtsein, denn das ist doch! nichts anderes ais 
der Wille den Staat nach Vernunftsgesetzen aufzubauen. Da miissen 
auch die feinsinnigen Aufsatze Kants, leicht verstandlich, voll kostli- 
chen Humors, wieder in ihr Recht eintreten: „Was ist Aufklarung", 
„Vom ewigen Frieden", „Streit der Fakultaten". — Das sind Monar- 
chisten? Der Deutsche soli nach Bismarcks Siegerwort monarchisch 
bis auf die Knochen sein? Gewifii ein treuer Staatsbiirger offenbart 
sich hier, ein trener Staatsdiener sogar, aber eine hohere Sehnsucht 
schweigt nicht, und sie wird uberali laut, bei Fiphte, bei Schiller, bej 
Lessing ja schon.
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Man las von Lessing friiher seine verstaubten und veralteten 
Kunstschmoker, den Laokoon, die Hamburgische Dramaturgie. Man 
bat es sogar fertig gebracht, ihn zum Franzosenfresser zu stempeln. 
Diese Leistungen haben nur noch historischen Wert, aber gerade 
darum kommt nun die wahre Grofie dieses Vorkampfers des auf- 
strebenden Burgertum, das sich selber frei seine Lebensziele setzen 
will, zum Vorschein. Jetzt muf! das Werk, das Friedrich Schlegel 
schon ais Lessings genialstes und zukunftsreich9tes bezeichnet hat, in 
allen hoheren Schulen gelesen werden: seine theologischen Streit- 
schriften. „Nicht wer auf Luthers Worte schwort, wer in Luthers 
Geiste lehrt, ist der wahre Nachfolger Luthers". Und wie nahe die 
Anwendung auf das politische Gebiet, auf Fesseln zerbrechen und 
eigenen freien Gestaltungswillen Iiegt, das beweist nicht blofi die 
direkte Anwendung, die eeine Heiligkeit der Hauptpastor Goetze 
macht, um ihn bei der Polizei ąnzuschwarzen, sondern doch vor 
allem Emilia Galotti, der Versuch, das Bild eines resignierenden 
Republikaners, des damals einzig moglichen, zu entwerfen. Und mit 
Sturm und Drang stimmt die deutsche; Jugend in diesen Ton. Warum 
wollen wir nicht einmal die „Soldaten" von Lenz lesen? Man bekommt 
nun einmal ein blasses Idealbild ohne Wirklichkeitsblut, wenn man 
von dieser Zeit nur den Goetz liest. Und dann naturlich Schiller. 
Er, der der grofite politische Dichter des deutschen Volkes hatte 
sein konnen, wenn nicht ein ungluckselig tragisches Mifigeschick ihn 
zu dem Damon des alternden Goethe, geftihrt hatte. Gewifi ist auch 
Kabale und Liebe eine groteskę Satire auf das saftiose, vollig ent- 
nervte Volk, das nicht die Faust bailt, sondern zum Hofschneider 
lauft, um dort einen kummerlichen Fursprecher zu erwerben. Aber 
der Keim zur Tat schlummert doch blofi, man fiihlt, wie alles zu 
dieser Tat hindrangt. Ist doch auch der Tell viel mehr ein innerpo- 
luisches Problem ais das Propagandasymbol, ais das er jetzt immer 
gelten soli. Ist es denn ein auslandischer Vogt, der hier erschlagen 
■wird? Aber Tell weist ja die politische Seite seiner Tat handeringend 
zuriick: unserfe deutschen Dichter jener Zeit haben immer eine Doppel- 
natur: eine offizielle, schon maniierliche: Schiller in Hoftracht, Kant 
ais Universitatsprofessor, und eine inoffizielle, die angstlich hinter die 
Kulissen zuriickgescheucht wird, wenn sie sich mai unvorsichtig her- 
vorwagt.

Schliefien wir iun&f wieder jenen Mannern um 1800 an. Holen 
wir wieder den deutschen Idealismus hervor. Idealismus heifit Glaube 
an die Macht der Idee, Glaube an die Fahigkeit des Geistes zu ge- 
stalten, umzuformen. Erzieht zu diesem Glauben, und ihr werdet 
Republikaner erziehen. Was gibt es Aktuelleres, Politischeres ais 
Schillers aesthetische Briefe? Wo stehen gewaltigere Anklagen ge- 
gen den tiefen Unglauben an das' eigene Volk, das im Monarchismus 
und Feudalismus darin steckt, ais in Fichtes Reden an die deutsche 
Nation? Wundervoll bietet sich da in der 8. Rede der Begriff vater- 
landsliebender Regierung, das heifit nach Fichte ,,voll der Liebe zu 
dem geringsten Volksgenossen", oder am Ende der 6. Rede der ge- 
schichtliche Uberblick, in dem Fichte uns zu zeigen yersucht, wie 
r.ur in den lebendigen Yolkskraften, in der tiichtigen Mitarbeit des
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ganzen Volkes die grofien Schopfungen der Nation erwachsen konn- 
ten: in den mittelalterlichen Stadtrepubliken oder in der Lutherzeit.

Doch wenden wir uns noch weiter. Lassen wir Heine und 
seine staatsfeindlichen Genossen, Hoffmann v. Fallersleben und die 
Manner von 1848 mai bei Seite, |  um gleich zu dem deutschen Dichter 
zu greifen, der ja neben Goethe immer mehr in dem Mittelpunkt 
des heutigen Deutschunterrichts hinwachst: Gottfried Keller. Das 
Fahnlein der sieben Aufrechten kann doch nur ein iiberzeugter De- 
mokrat bis in die letzten Tiefen seines prachtvollen Daseinsbewuflt- 
seins ganz ausschópfen. Hier ist Biirgersinn und Selbstbewufitheit, 
an der wir lernen sollen, und zu der wir erziehen sollen.

Ein guter Unterricht wird freilich nicht hlofi nebenbei, sondern) 
ganz eingehend in die modernen und, modernsten Geistesstromungen 
einzufuhren sich bemiihen. Wie soli man da Gerhardt Hauptmann 
(Festspiel! Biberpelz! Weber! Florian Geyer!) gerecht werden, ohne 
breite Grundlage gewaltiger Volksstromungen. GewiB, man kann es 
ja, kann tun, ais ob das in Wolkenkuckucksheim spielte, kann sich stellen, 
ais ob der Dichter interessante geschichtliche Prunkgemalde, wohlge- 
merkt in einer fur uns gleichgiltigeni Vergangenheit hat malen wollen, 
aber das Blut ist dann fort aus dem lebendigen Kórper. GewiB ist 
es bitter fiir den Jungen den hóheren Schule, wenn er betroffen ifuhlt, 
daB er entweder mit diesem Geiste mitleben mufi oder bewuBt vor 
der Mitarbeit an den besten geistigen Arbeiten seines Volkes sich 
selbst die Torę verschliefit. Und das kommt ja nun erst gar mit 
elementarer Gewalt zum BewuBtsein bei der Gegenwartsdichtung, 
wo die Dichter doch nicht mehr blofi wie Hauptmann teilnahmsvol! 
zusehen und mitfiihlen wollen, sondern wo sie sich hineinsturzen, 
um jauchzend unterzugehen in dem Massengefuhl, selbst mit dem 
grófiten Opfer, dessen wir fahig sind, mit der Aufgabe der Person- 
lichkeit. Versuchen wir das lebendig zu machen! Mehr Politik in 
die Schule!!

WALTER FRIEDLANDER: Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
Der in Artikel 120 der Reichsverfassung ausgesprochene Grund- 

satz, daB die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seelischen 
Und gesellschaftlichen Tiichtigkeit oberste Pflicht und natiirliches Recht 
der Eltern sei, ist seit langer Zeit in allen Kulturvolkern lebendig. Nicht 
so alt ist der weitere ,Gedanke, daB die staatlicne Gemeinschaft auch 
verpflichtet sei, dariiber zu wachen, daB Eltern oder Vormunder diese 
Erziehungspflicht erfiillen, wie dies in Artikel 120 gleichfalls ztlm 
Ausdruqk gebracht ist. Die Erkenntnis von der Verantwortlichkeit 
der Volksgemeinschaft fur die Heranbildung der Jugend zu tiichtigen 
Menschen konnte erst in neuerer Zeit eine grofiere Kraft gewinnen, 
ais die Familie, besonders mit der fortschreitenden Industrialisierung, 
der meisten GroBmachte, ihre Aufgabe ais Schutzstatte, Erziehungs- 
und Arbeitsgemeinschaft nicht mehr in dem friiheren Mafie erfiillen konnte. 
Seit mehr ais einem Jahrhundert hatte in Deutschland, schon die Schule 
fiir die Gesamtheit des Volkes die Aufgabe iibernommen, der Jugend 
"Bildung des Charakters und das nctwendige Wissen zu iibermitteln.
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Sie war hierbei aber davon ausgegangen, dafi sie nur eine 'Erganzung 
des Eltemhauses darstelle. Da dieses nun seine Stellung* ais Schutz- 
und Arbeitsgemeinschaft allmahlich verlor, (vgl. Antonie Pfulff, „Der 
Zerfall der Familie" in „Jugendnot", Vortrage auf der. IX. Tagung des 
Bundes entschiedener Schulreformer) und iiberdies die Schule reine 
Bildungsstatte blieb, konnte sie nicht verhindern, dafi die bezeichnete 
wirtsehaftliche und gesellschaftliche Entwickelung und der unzurei- 
chende sozialpolitische Schutz eine fortschreitende geistige und ge- 
sundheitliche Schwachung der Jugend herbeifiihrte.

Diese Entwicklung wurde durch die Ereignisse des Weltkrieges 
verstarkt, der zahlreichen Familien teils auf Jahre, teils iiberhaupt den 
vaterlichen Ernahrer und Ergieher nahm, die Mutter zur Arbeit aufier- 
halb des Fiauses zwang und so die Kinder aller Altersstufen des eigent- 
lichen Heimes der Familie beraubte. Zunachst hatten sich zahlreiche 
Organisationen in freiwiliiger Liebestatigkeit der hierdurch gefahrdeten 
Jugend angenommen. Bei dieser Hilfe zeigte sich aber bald eine 
grofie Planlosigkeit, die es unmóglich mach te, die aufgewendeten Mittel 
den Erfordernissen der durch den Krieg geschwachten Volkswirtschaft 
entsprechend zweckmafiig und erfolgreich anzuwenden.

Das Reichsgesetz fur Jugendwohlfahrt vom 9. Juli 1922 bringt in 
Erkenntnis der geschilderten Gefahrdung der Jugend (vgl. hierzu im 
einzelnen Danziger-Kawerau, „Jugendnot", Verlag Ernst Oldenburg, 
Leipzig 1923) den óffentlich-rechtlichen Anspruch des Kindes auf eine 
geordnete Erziehung zum Ausdruck, indem es im § 1 bestimmt: „Je- 
des deutsche Kind hat ein Recht auf Erziehung zur leiblichen, see- 
lischen und gesellschaftilichen Tuchtigkeit." Das Recht und die Pflicht 
der Eltern zur Erziehung der Kinder bleibt bestehen, und ein behord- 
liches Eingreifen gegen den Willen des Erziehungsberechtigten ist nur 
im gesetzlichen Rahmen erlaubt. Indessen ist ais allgemeinen Grund- 
satz ausgesprochen, dafi óffentliche Jugendhilfe, die sich freiwiliiger 
Mitarbeit bedienen darf, stets eintreten soli, wenn der Erziehungsan- 
spruch des Kindes von der Familie nicht erfiillt wird. Der 'Wesent- 
liche Teil der Erziehungsarbeit, den die Schule einnimmt, wird durch 
das neue Gesetz in keiner Weise beschrankt. Zur Durchfiihrung der 
ais gesellschaftlich notwendig erkannten offentlichen Jugendhilfe wer- 
den durch das Gesetz allgemein Jugendwohlfahrtsbehorden, namlich 
die Jugendamter, Landesjugendamter und das Reichsjugendamt ein- 
gefilhrt, die bisher bereits in Wurttemberg allgemein und in den 
meisten grofieren Stadten der anderen Lander in ihrer unteren Stufe 
bestanden. Sie sollen ais óffentliche Jugendhilfe Mafinahmen zur 
Forderung der Jugendwohlfahrt treffen, soweit nicht die Schule oder 
andere óffentliche Korperschaften zustandig sind (§ 2). Jugendwohl
fahrt umfafit die „Jugendpflege", also Mafinahmen, urn die gesamte 
Jugend kórperlich und geistig zu kraftigen und vor Gefahren zu be- 
wahren, sowie die „Jugendfiirsorge", die den Schutz und die Besserung 
der bereits gefahrdeten oder sogar verwahrlosten Jugend zur Auf- 
gabe hat.

Den Jugendamtern sind gewisse Arbeiten ais Pflichtaufgaben, 
andere nur zur freiwilligen Durchfiihrung iibertragen. Pflichtgemafie 
Aufgabe des Jugendamtes ist der Haltekinderschutz, Yormundschafts-
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wesen und Gemeindewaisenratstatigkeit, Fursorge fur hilfsbediirftige 
Minderjahrige, Durchfiihrung der Schutzaufsicht und der Fiirsorgeer- 
zięhung, Jugendgerichtshilfe nach den Bestimmungen des am 
16. Februar 1923 erlassenen Jugendgerichtsgesetzes (vgl. Ruscheweyh, 
Das deutsche Jugendgericht in „Die Neue Erziehung" 1923 Heft 4), 
Mitwirkung beim gewerblichen Kinderschutz, bei der Fiirsorge fiir 
Kriegerwaisen und Kinder von Kriegsbeschadigten, sowie in der Ju- 
gendhilfe der Polizeibehorden. Freiwillige Aufgaben des Jugendamtes 
sind die Einrichtung von Jugendberatungsstellen, die Schwangerenfur- 
sorge, die Sauglings- und Kleinkinderfiirsorge, die Wohlfahrt der 
Schuljugend aufierhalb des Unterrichts und der schulentlassenen Ju- 
gend. Auf diesen Gebieten soli das Jugendamt zweckmafiige Einrich- 
tungen und Veranstaltungen anregen und fordem; soweit solche nicht 
vorhanden sind, sollen sie durch das Jugendamt selbst geschaffen wer- 
den (§ 4). Die freiwillige Tatigkeit auf dem/ Gebiete der Jugendwohl- 
fahrt soli durch die Jugendamter nicht unterbunden werden; ihnen 
ist vielmehr die Aufgabe gestellt, diese freiwillige Tatigkeit zu unter- 
stutzen, anzuregen und zur Mitarbeit heranzuziehen, um auf diese Weise 
alle Krafte der óffentlichen und privaten Jugendhilfe und der Jugendbe- 
wegung zum Zwedke eines planvollen Ineinandergreifens zusammen- 
zufassen (§ 6).

Es ist selbstverstandlich, dafi eine wahrhafte Forderung der Ju- 
gend nur móglich sein wird, wenn es gelingt, zwischen Schule, Lehrer 
und Elternschaft und den Jugendamtem ein verstandnisvolles Zusam- 
menarbeiten herbeizufiihren.

Die Jugendamter sollen von den Gemeinden oder Gemeindever- 
banden errichtet werden. Uber ihre Zusammensetzung und Verfassung 
bestimmt eine Gemeindesatzung. Die Jugendamter werden ais eine 
Kollegialbehórde errichtet, der neben beamteten Mitgliedern auch ehren- 
amtlich tatige Manner und Frauen aller Bev6lkerungskreise, die in 
der Jugendwohlfahrt Erfahrung besitzen, angehóren sollen.

Zu den beamteten, sowie den nichtamtlichen Mitgliedern werden 
auch Padagogen gehoren. Der jetzt dem Landtag yorliegende Ent- 
wurf des preuBischen Ausfuhrungsgesetzes sieht den Kreisschulrat 
ais eines der notwendigen tuntlichen Mitglieder vor. Diei im Bereiche 
des Jugendamtes tlitigen freien Vereinigungen fiir Jugendwohlfahrt und 
der Jugendbewegung haben Anspruch auf Zweifiinftel der nichtamt
lichen Mitglieder. Der zustandige Vormundschaftsrichter und nach 
dem Entwurf des preuBischen Ausfuhrungsgesetzes der Gewerbeauf- 
sichtsbeamte ist zur Teilnahme an den Sitzungen berechtigt, (§ 9). Falls 
Schon ein Wohlfahrtsamt oder eine andere der Wohlfahrtspflege die- 
nende staatliche oder kommunale Einrichtung z. B. ein Fursorgeamt, 
Unterstiitzungsamt, vorhanden ist, kónnen ihr die Aufgaben des Jugend
amtes ubertragen werden, wenn die Zusammensetzung dieser Behorde 
den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Ein Gesundheitsamt kann 
auch die gesundheitlichen Aufgaben getrennt iibemehmen (§ 10). Dem 
Jugendamt ist die Móglichkeit gegeben, einzelne Geschafte oder Auf- 
gabenkreise besonderen Ausschiissen, freien Vereinen oder auch einzel- 
aen Mannern und Frauen widerruflich zu ubertragen (§ 11). Hierdurch 
soli einer Biirokratisierung der Jugendwohlfahrt, die vielfach gefiirchtet 
Wurde, entgegengetreten werden.

Walter Friedlander: Reichsjugendwohlfahrtsgesetz.

247



Ais iibergeordnete Instanz zur Sicherung einer gleichmafiigen Er 
fiillung der Aufgaben der Jugendamter sind in den1 Landem ein ode 
mehrere Landesjugendamter zu errichten. In Preufien wird fur jed 
Provinz und fiir Berlin je ein Landesjugendamt vorgesehen. Ihre Auf 
gabe liegt im wesentlichen in der Aufstellung gemeinsamer Richtlinier 
in der Sammlung und Vermittlung der praktischen Erfahrungen urn 
in der Durchfiihrung der Mafinahmen der Fiirsorgeerziehung. End , 
lich wird beim Reichministerium des Innem ein Reichsbeirat fu 
Jugendwohlfahrt errichtet; in Verbindung mit ihm bildet die Reichs 
regierung das Reichsjugendamt. '

Von den im Reichsjugendwohlfahrtgesetz im einzelnen geregelte: 
Gebieten gewinnt der Schutz der Pflegekinder deshalb besondere Be 
deutung, weil zum ersten Mai der Versuch gemacht wird, fur da 
ganze Reich einheitliche _ Grundsatze iiber das Flaltekinderwesen auf 
zustellen, das bisher in den einzelnen Landem sehr verschiedenartig g€ 
regelt war. Der Pflegekinderschtitz erstreckte sich bisher zum Te: 
nur auf Kinder bis zu 2 oder bis zu 6 Jahren, er wird aber durch da 
neue Gesetz jetzt allgemein auf Kinder bis zu 14 Jahren ausgedehm 
die sich ganz oder teilweise, doch regelmafiig in fremder Pflege rbt 
finden (§ 19). Pflegekinder sind nach der neuen Begriffsbestimmun 
des Gesetzes eheliche oder uneheliche Kinder, die entweder entgeltlic 
oder ohne Vergiitung in einer fremden Familie untergebracht sind. Au; 
genommen sind Kinder, die vorubergehend unentgeltlich einer Famili 
zur Bewahrung iibergeben sind, z. B. sich bei Verwandten oder Freur 
den, wahrend der Schulferien zur Erholung aufhalten. Zur Aufnahm 
eines Pflegekindes ist die Erlaubnis des Jugendamtes notwendig. Dies 
Erlaubnis ist nicht erforderlich fiir Kinder, die bei nahen Verwandte 
untergebracht sind, falls es sich nicht um eine gewerbsmafiige Pfleg< 
stelle handelt. Die Erlaubnis des Jugendamtes kann widerrufen we: 
den (§ 22), wenn das Interesse des Kindes, es erfordert. Pflegekindt 
und alle unehelichen Kinder, die sich bei der Mutter befinden, unte 
stehen fortan der Aufsicht des Jugendamtes, wahrend bisher in fa; 
allen deutschen Landem fiir die ehelichen Haltekinder die Polizeib* 
hordę, fiir Kinder bei der unehelichen Mutter keine Behórde zi 
Aufsicht verpflichtet war. Mit Riicksicht /auf die grofle Anzahl d< ,~ 
unehelichen Kinder sollen aber die Mutter widerrUflich von der Au 
sicht befreit werden, w'enn das Wohl der Kinder gesichert ist (§ 25 
Wenn ein Kind in Gefahr gerat, kann da$/ Jugendamt das Kind sofo: 
aus der Pflegestelle entfernen und anderweit unterbringen (§ 27). D: - 
Umgehung der Vorschriften iiber die Aufnahme und Anmeldung vo :< 
Pflegekindern ist mit Geldstrafe bis 100 000 Mk., mit Haft oder'G(- 
fangnis bis zu drei Monaten bedroht (§ 30).

Das Vormundschaftswesen ist durch das Reichsjugendwohlfahrt: 
gesetz grundlegend umgestaltet. Wahrend bisher der vom Gericht, b< 
stellte Einzelvormund die regelmafiige Form der Vormundschaft da: 
stellte, ist nunmehr die Amtsvormundschaft dąs Jugendamtes ais d: 
hauptsachliche Form der Vormundschaft vom Gesetz anerkannt. Scho 
bisher konnten, besonders in den Grofistadten und in den industrielle 
Gebieten Deutschlands, mit der wachsenden Komplizierung des Wir 
schaftslebens und der steigenden Schwierigkeit der Yerfolgung dt
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Rechtsanspriiche der Mundel gegen ihre Erzeuger solche Einzelvor- 
miinder, die ihren Aufgaben gewachsen waren, nur in unzureichendem 
Mafie gefunden werden. Es hatten sich deshalb in fast allen grofieren 
Oemeinden Berufsvormundschaften oder Sammel-Vormundschaften her- 
ausgebildet, die durch einen stadtischen Beamten oder durch1 Yereine 
mit óffentlicher Unterstiitzung Vormundschaften fiir zahlreiche Mundel 
fiihren liefien. Diese Entwicklung ist durch das neue Gesetz dahin 
erweitert worden, dafi kiinftig das Jugendamt ais Behorde Vormund 
wird und seine Aufgaben ais Vormund nunmehr durch' einen Beamten 
ausfiihren lassen kann. Yor allem gi.lt dies fur die unehelichen Kin
der, die kiinftig bereits spatestens mit der Geburtj unter die Yormund- 
schaft des Jugendamtes fallen. Hierdurch wird das oft Iangwierige 
Suchen nach einem geeigneten Vormund vermieden und den Kindera 
sowie der Mutter unmittelbar nach der Geburt, also in der Zeit der 
grófiten Hilfsbediirftigkeit, rechtlicher Schutz und die Móglichkeit wirt- 
schaftlicher Hilfe zuteil. Neben der Amtsvormundschaft des Jugend- 
amts bleibt die Móglichkeit, einen Einzelvormund zu bestellen, auch 
weiter bestehen. Das Jugendamt soli einen entsprechenden Antrag 
stellen, wenn dies den Interessen des Mundels fórderlich erscheint. 
(§§ 40, 44). Neben den unehelichen Kindera kann das Jugendamt 
auch fur andere Kinder vor den sonst nach dem Gesetz -berufenen 
Yormiindern ais Vormund bestellt werden, wenn kein anderer geeig- 
neter Vormund vorhanden ist. Das Jugendamt ist kiinftig auch Ge- 
meindewaisenrat und hat das Yormundschaftsgericht in weitgehendem 
Mafie zu unterstiitzen. Das Jugendamt ais Yorrnund ist aber erheblich 
freier gestellt, ais es bisher der Einzelvormund war. Um die (Gewin- 
nung geeigneter Einzelvormiinder zu erleichtern, darf nunmehr einem 
Beamten die Erlaubnis zur Ubernahme einer Yormundschaft oder Pfleg- 
schaft von seiner Behorde nur versagt werden, wenn ein wichtiger 
dienstlicher Grand vorliegt (§ 48). Auch eine Frau darf die fUber- 
nahme einer Vormundschaft nur dann ablehnen, wenn sie mindestens 
zwei noch nicht schulpflichtige Kinder besitzt oder glaubhaft macht, 
dafi ihre Aufgaben ais Hausmutter ihr die Ausiibung der Yormund
schaft besonders erscłiweren (§ 48).

Erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben die Bestimmungen 
iiber die óffentliche Unterstiitzung hilfsbediirftiger Minderjahriger, die 
bisher gemeinsam mit den Erwachsenen von den Armenamtern, (Wohl- 
fahrtsamtern) ausgeiibt wurde. Jetzt ist gesetzlich festgelegt, dafi 
hilfsbediirftigen Minderjahrigen der notwendige Łebensbedarf, der die 
Ausgaben fiir Erziehung, Erwerbsbefahigung und Krankenpflege um- 
fafit, zu gewahren ist. Bei der Priifung der Notwendigkeit der L.ei- 
stungen soli das Bediirfnis nach rechtzeitiger, dauernder und griind- 
licher Abhilfe gegen Stórungen der geistigen und kórperlichen Ent
wicklung beriicksichtigt werden. Diese prophylaktischen Gedanken 
waren im Untefśtiitzungswohnsitzgesetz noch unbekannt. Endlich kón- 
nen durch die Reichsregierung oder die Landesministerien Bestimmun
gen dariiber getroffen werden, in welchem Mafie iiber die Erwerbsbe- 
fiihigung hinaus eine besondere B e r u f s v o r b i l d u n g  von der 
Óffentlichen Unterstiitzung iibernommen werden darf (§ 49). Wenn es 
trotz der wirtschaftlichen Notlage des. Reichs und der Lander gelingt,
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die Berufsausbildung in grófierem Mafistabe fur die hilfsbedtirftig 
Jugendlichen durchzufiihren, wiirde erzieherisch ein bedeutsamer Fo 
schritt erreicht sein, der fur die wirtschaftliche und geistige Leistung 
fahigkeit des Volkes seine Wirkungen aufiern wiirde.

Neu geregelt ist die Schutzaufsicht, die bisher keine gesetzlic 
Grundlage hatte. Sie soli zur Verhiitung der korperlichen, geistigi 
und sittlichen Verwahrlosung eines Minderjahrigen dienen (§ 5f 
Im Gegensatz zur Fiirsorgeerziehung stellt die Schutzaufsicht eii 
Erganzung und Verstarkung der Familienerziehung dar, wahrend 
der Fiirsorgeerziehung die Familie durch eine offentliche Erziehung t 
setzt wird. Schutzaufsicht wird vom Vormundschaftsgericht vc 
Amtswegen oder auf Antrag der Eltern des Erziehungsberechtigten od 
des Jugendamts angeordnet, wenn sie ais ausreichende Mafinahn 
zum Schutze des Minderjahrigen erscheint. Sie besteht in dem Schut : 
und in der Uberwachung des Minderjahrigen durch seinen Helfc 
dessen Wirkungskreis in der gerichtlichen Bestallung bezeichnet wir 
Der Helfer hat Zutritt zu dem Minderjahrigen undi ein Recht auf Au 
kunft gegentiber den Eltern und Pflegeeltern. Er hat dem Vormun 
schaftsgericht die notwendigen Anzeigen zu erstatten. Die Schutzar 
sicht wird von dem Gericht dem Jugendamt oder nach dessen Anh> 
rung Vereinigungen fur Jugendhilfe oder einzelnen geeigneten Persó 
lichkeiten iibertragen. Falls sich die Erziehungsberechtigten mit d 
Ftihrung der Schutzaufsicht einverstanden erklaren, kann das Jugen 
amt auch ohne gerichtlichen Beschlufi die Schutzaufsicht austiben.

Fiir die Fiirsorgeerziehung, die bisher in den deutschen Lande 
landesgesetzlich sehr verschieden geregelt war, sind nunmehr fiir d 
ganze Reich geltende Grundsatze geschaffen. Die Fiirsorgeerziehur 
dient zur Verhiitung oder Beseitigung der Verwahrlosung. Sie wi 
durchgefiihrt in einer geeigneten Familie oder Erziehungsanstalt, ui 
zwar unter óffentlicher Aufsicht und auf offentliche Kosten (§ 62 
Die Fiirsorgeerziehung wird durch Beschlufi des Vormundschaftsg 
richts ausgesprochen. Sie ist zuliissig, wenn der Minderjahrige dun 
ein Verschulden der Eltern oder des Vormundes gefahrdet und seii 
Entfernung aus der bisherigen Umgebung zur Verhiitung der Verwah: 
losung erforderlich ist, ohne dafi eine geeignete Unterbringung ande 
weit erfolgen kann. Ferner ist die Fiirsorgeerziehung zulassig, wen, 
sie zur Beseitigung der bereits eingetretenen Verwahrlosung wegi 
Unzulanglichkeit der Erziehung erforderlich ist, ohne Riicksicht a 
ein Verschulden des Erziehungsberechtigten. Im Gegensatz zum friih 
ren Rechte ist es nicht mehr erforderlich, dafi in diesem Fali c 
„vollige sittliche Verwahrlosung" des Kindes droht. In der Reg 
sollen nur Minderjahrige bis zu 18 Jahren der FiirsorgeerZjehu: 
uberwiesen werden. Ausnahmsweise ist dies bis zum 20. Jahre z 
lassig, wenn Aussicht auf Erfolg der Fiirsorgeerziehung besteht. D 
Antrag auf Fiirsorgeerziehung steht nach dem neuen Gesetz ausschlie 
lich dem Jugendamt zu. Auch der preufiische Gesetzentwurf sie 
davon ab, das Antragsrecht auf andere Personen auszudehnen; d 
bisher bestehende Antragsrecht der Polizei fallt damit fort. Nach Mo - 
lichkeit sollen der Minderjahrige, die Eltern und der Vormund gehć t 
werden. Die Móglichkeit einer arztlichen Untersuchung und Beobac

Walter Friedlander: Reichsjugendwohlfahrtsgesetz.
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tung in einer Psychopathenanstalt ist ausdriicklich vorgesehen (§ 65). 
Auch bei der Durchfiihrung der Fursorgeerziehung sollen Krańkheits- 
erscbeinungen aufs sorgfaltigste beriicksichtigt und solche Fursorge- 
zóglinge aus hygienischen oder padagogischen Grunden in Sonderan- 
stalten oder besonderen Abteilungen untergebracht werden (§ 70). 
Wenn Gefahr vorliegt, kann das Vormundschaftsgericht vorlaufige 
Fursorgeerziehung beschliefien und das Kind sofort aus seiner Um- 
gebung entfernen (§ 67). Die vorlaufige Fursorgeerziehung erfolgt 
durch die Fiirsorgeerziehungsbehórde, nicht mehr wie friiher durch 
die Polizei, sondern durch Vermiittlung des Jugendamts (§ 70). Die 
Unterbringung des Fursorgezoglings in der eigenen Familie unter 
óffentlicher Aufsicht ist móglich, wenn die Erreichung des Besse* 
rungszwecks hierdurch nicht gefahrdet wird (§ 69). Im allgemeinen 
wird aber die Fursorgeerziehung in Anstalten oder Heimbn, sowie in 
geeigneten fremden Familien rur Durchfiihrung kommen, da zumeist 
die Fursorgeerziehung gerade die Fortnahme des jungen Menschem au9 
der bisherigen Umgebung bezweckt.

Die Fursorgeerziehung endigt mit der VolIjahrigkeit; sie kann 
schon friiher aufgehoben werden, wenn ihr Zweck erreicht oder ander- 
weitig sichergestellt ist. Die Kosten der Fursorgeerziehung miissen 
von dem Minderjahrigen oder dem Unterhaltspfiichtigen erstattet werden.

Das Gesetz soli am 1. April 1924 in Kraft treten, kann aber 
von der Reichsrdgierung auf Antrag einzelner Lander schon vorher 
fiir wirksam erklart werden. Solche AntrSge liegen der Reichsregi!- 
rung bereits vor, sodafi wohl im Herbst mit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes in einigen Landem gerechnet werden kann.*)

Das Jugendwohlfahrtsgesetz baut sich auf der Mitarbeit aller 
Volkskreise auf. Von dieser Mitarbeit wird es abhangen, ob die 
grofien erzieherischen und sozialpolitischen Aufgaben, die sich das 
Gesetz stellt, durchgefiihrt werden kónnen. Es handelt sich hierbei 
im wesentlichen urn eine Erganzung der von der Schule geleisteten 
Erziehungsarbeit; diese kann deshalb nur dann eine wirkliche Hilfe 
fiir die Jugend werden, wenn Schule und Jugendamt sich zu verstand- 
nisvolłer Zusammenarbeit mit der Elternschaft und der Jugend selbst 
finden.

FRAMZ HILKER: Lehrfreiheit und Yerfassungseid
In den Bundesmitteilungen des Aprilheftes brach ten wir den 

„Fali Tepp1', d. h. die Dienstentlastung Max Tepps wegen Eidesver- 
weigerung und das Aktenmaterial des Verfahrens, Anklage, Vertei- 
digung und Urteil, zur Kenntnis unserer Leser, mit der Bitte, sich 
mit de’: prinzipiellen Bedeutung des Falles auseinanderzusetzen. Denn 
es scheint uns, daB die Angelegenheit grundsatzliche Bedeutung hat 
fiir die E i n s t e l l u n g  d e s  E r z i e h e r s  z um St a a t ,  und daft 
gerade uber diesen Punkt bei den Verfechtern freiheitlicher Erziehungs- 
ideen unbedingte Klarheit herrschen mufi.

Max Tepp — der iibrigens nie zum Bundę gehórte, wenn er 
auch mehrmals bei uns zu Gaste war — gibt in seiner Verteidigungs-i

*) Inzwischen ist das Gesetz in Thuringen, Lubeck und Wiirttemberg in Kraft 
getreten; Bremen folgt am 1. Oktober, Hamburg am 1. Noyember 1923.

Franz Hilker: Lehrfreiheit und Verfassungseid:
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Franz Hilker: Lehrfreiheit und Verfassungseid.

schrift drei Gr i i n d e  f u r  d i e  E i.des v e r w e i g e r u  ng an: 1. 
seine Auffassung vom Wesen der Erziehung, 2. seine Stellung aur 
Demokratie, insbesondere zu ihrer parlamentarischen Form, 3. seine 
Auffassung von der Bedeutung des Treueides. Wer die Verteid,i- 
gungsschrift gelesen hat, wird mit dem Hamburger Gerichtshof den 
„hohen Idealismus" des Verfassers und die tiefe Aufrichtigkeit seiner Ge- 
wissensbedenken anerkennen; aber iiber die Stichhaltigkeit der ein- 
zelnen Griinde fur die Eidesverweigerung wirdl der entschiedene Schul- 
reformer nicht ganz derselben Meinung seią kónnen wie Max Tepp.

Der erste Differenzpunkt liegt in der Auffassung vom We s e n  
d e r  E r z i e h u n g .  Tepp erklart, den Eid auf die Verfassung nicht 
leisten zu kónnen, weil er durch1 den Eid i,n seiner Eraiehungsarbeit 
eingeengt und vom Wesen wahrer Erziehung abgedrangt werde. ,,Die 
Jugend strebt zum Unbedingten", so argumentiert er; „sie will, da 
sie die vielen Einwendungen und Umwege der „sogenannten" Wirk- 
iichkeiten noch nicht kennt, ohjne Umschweife auf den letzten Wert 
hinaus. Bei der Begrenzung der Erziehung durch die Verfassung 
handelt es sich um eine Beschneidung dieses Willens zum Unbeding
ten, der unserer Schule heilig sein sollte..........  Jugend und denen,
die mit der Jugend leben wollen, mufi Raum gegeben werden, iiber 
die Grenzen des Heute hinauszuwachsen". Gegea, diese Argumen- 
tation haben wir einzuwenden, dafi Erziehung nicht Erfiillung des 
Strebens zum Unbedingten sein kann, sondern Eingewóhnung in den 
uralten und ewigen Widerstreit von Ideał und Wirklichkeit bedeutet. 
Eine besondere Auspragung erhalt dieser Gegensatz in der Erkennt- 
nis von der idealen Gestaltungsmóglichkeit menschlicher Gemeinschaft 
und der zeitbedingten Verwirklichung dieser Gemeinschaft in der 
unvollkommenen Form des Staates, der immer das Ergebnis eines 
zeitbedingten Querschnitts durch die Geistigkeit der Volksgesamtheit 
sein mufi. Die Aufgabe der Schule besteht darin, die Jugend in 
lebendiger Arbeit die Formen ihres eigenen Gemeinschaftslebens finden 
zu Iassen und in ihr das Streben nach móglichster Verediung der 
menschlichen Beziehungen zu erwecken. Bei solcher Lebensschulung 
werden die kiinftigen Staatsbiirger am eigenen Leibe den Dualismus 
von idealer Aufgegebenheit und praktischer Verwirklichung erleben, 
die jeweilige Staatsform in ihrer bedingten Notwendigkeit erkennen 
und sie ais zeitbegrenzte Objektivierung des Volkswillens, nicht ais 
dauernde und vollkommene Institution, bejahen. Die Verfassung ist 
ja keine Behinderung oder Begrenzung der Einsicht in vollkommenere 
Formen der Gemeinschaft. Sie legt dem Lehrer zwar die Verpflich- 
tung auf, im staatsburgerlichen Leben die grundlegenden Entscheidun- 
gen des Volkswillens zu respektieren und, nicht verachtlich zu machen; 
aber sie yerbietet ihm nicht die sachliche Kritik, die Lehrfreiheit 
und das legale Streben zur Verbesserung unvollkommener Einrich- 
tungen. Anderseits aber ist Bindung 3.n die Verfassung ais Grund- 
linienfestsetzung fur das Leben in der Gemeinschaft unbedingte Not
wendigkeit, der sich auch der Erzieher unterwerfen mufi, wenn anders 
der Staat nicht in anarchistischer Zersplitterung auffliegen soli. Darum 
haben wir in den Anfangen des jungen deutschen Volksstaates im
mer wieder die Yerpflichtung der Lehrer, auf die Yerfassung verlangt,
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darum sind wir nach dem Rathenaumord, ais die Staatsidee in ernste 
Gefahr geriet, fur scharfere Formulierung der staatsburgerlichen Bin- 
dungen der Lehrer aller Schulen und besonders der Schulleiter und 
Schulverwaltungsbeamten eingetreten. Und doch habęn wir nicht 
minder den Drang zum Unbedingten und den festen Willen, „der 
hóchsten Potenz des deutschen Geistes, nicht dem parlamentarisch 
gefundenen Durchschnittsgeist der Mitglieder dieses Volkes zu dienen."

Wir entschiedenen Schulreformer verlangen von unseren Mit- 
gliedem ein Bekenntnis zur I d e e  d e s  f r e i e n  V o l k s s t a a t e s ,  
d. h. wir sammeln unter unseren Fahnen nur diejenigen, die eine vom 
allgemeinen Volkswillen getragene Ordnung ais erstrebenswerte Form 
staatlicher Gemeinschaft betrachten. Auf der Gemeinschaftsidee im 
weitesten und freiesten Sinne baut sich unsere gesamte Erziehungs- 
und Lebensauffassung auf. Das bedeutet aber nicht, dafi wir die 
Idee des freien Volksstaates in der augenblicklich herrschenden par- 
lamentarischen Form der Demokratie oder in irgend einer anderen 
noch zu findenden Gestaltung endgiiltig und, restlos verwirklicht sahen. 
Es gilt das Gesetz von der ewigen Spannung zwischen Ideał und
Wirklichkeit. Jede Zeit wird von neuem den ihr gemafien ,Aus-
druck stattlicher Bindung suchen miissen; keine wird ihn allgemein- 
gultig finden; immer wird das Fuhrerproblenr mit dem Massenwillen 
um neue Formen der Gemeinschaftsgestaltung ringen. Fiir alle 
Staatsformen, nicht nur fiir die parlamentarische Demokratie gilt 
Platos Wort, das Tepp ajs Beweis gegen die Zweckmafiigkeit einer 
demokratischen Staatsordnung zitiert: „Solange nicht entweder die 
Philisophen ,in den Staaten selbst die Krone tragen oder die pogenannten 
Konige und Potentaten von heute lautere und grundliche Philosophen
sin d ,..........solange nicht beides, politische Macht und Philosophie
zusammenfatlt, solange konnen auch die Staaten keine Erlósung von
zusammenfallt, solange konnen auch die Staaten keine Erlósung von
ihren Leiden finden." Die heute geltende Staatsform war vielleicht 
zur Zeit ihrer Entstehung die bestmógliche Verwirklichung der Idee 
des freien Volksstaates. Zu einer besseren: Ordnung gelangen wir nur 
durch positive, freudige Arbeit am und im Staate, nicht durch Ab- 
lehnung und Beiseitestehen.

Bleibt die Frage, ob der Eid und'insbesondere der E id  s c h w u r  
d e r  T r e u e  die richtige Form der Verpflichtung auf staatsbiirger- 
liche Erziehungsarbeit ist. Wirklich religióse Menschen, wie es z. B. 
die Quaker sind, haben den Eid ais unsittlich abgelehnt, eingedenk 
der Worte Christi, (Matth. 5,34 ff.): „Ich aber sagę euch, dafi ihr 
allerdings nicht schwóren sollt, weder bei dem Himmel, denn er 
ist Gottes Stuhl, noch bei der' Erde, denn sie ist seiner Fufie Schemel. 
noch bei Jerusalem, denn sile ist eines grofien Kónigs Stadt. Auch 
Sollst du nicht bei deinem Haupte, schwóren, denn du vermagst nicht 
ein einziges Haar weifi oder schwarz zu machen: Eure Rede sei: 
Ja, ja, nein, nein. Was daruber ist, das ist vom Ubel." Wer kónnte 
— ganz streng genommen — vor Gericht die vo l l e  eidliche Ver- 
antwortung dafiir ubernehmen, dafi er die „ r e i ne  Wahrheit sagen, 
n i c h t s  verschweigen und n i c h t s  hinzusetzen werde"! Kann so 
■bei tieferem Nachdenken schon der Bekraftigungs-. oder Yersiche-

Franz Hilker: Lehrfreiheit und Verfassungseid.
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rungseid ais menschliche Hybris oder Leichtfertigkeit erscheinen, wie' 
vielmehr noch der Versprechungseid, in dem eine zukunftige Leistung 
feierlichst und bindend ubernommen wird, ohne dafi von vornherein 
feststeht, ob diese Leistung dauernd mit der personlichen Uberzeu- 
gung vereinbar ist! Durchaus verstandlich und begreiflich aber ist 
der Anstofl, den Max Tepp an der Forderung nimmt, einer Verfas-’ 
sung T r e u e  zu schworen. T r e u  sein kann ich nur, wie Tepp ganz 
richtig sagt, meiner eigenen O b e r z e u g u n g  oder einer P e r s o n ,  
die ich ais Vorbiłd und Fuhrer venehre. Aber ich kann nicht t r e u  
sein einer Institution, die ich ais unpersónlich und unvollkommen 
empfinde. Die vorgesetzte Behórde hat zwar nach Tepps Angaben 
(Bundesmitt. S. 30) versichert, „dafi die Treue, die er schwóre, keine 
Treue zu sein brauche, sondern nur eine Art von Verpflichtung, die 
Verfassung in der Amtstatigkeit nicht zu kompromittieren und zu be- 
schamen". Doch ist eine solche Interpretation, dereń Oiiltigkeit heute 
oder morgen oder anderswo bestritten werden kann, nicht geeignet, 
die grundsatzlichen Bedenken eines ehrlich ringenden Menschen zu’ 
beseitigen. M an s c h a f f e  v i e l m e h r  d i e  T r e u s c h w u r f o r -  
me l  u n d  d e n  A m t s e i d  t i b e r h a u p t  ab u n d  b e g n i i g e  s i ch  
mi t  e i n e r  d u r c h  U n t e r s c h r e i b e n  d e r  V e r f a s s u n g  zu 
vo 11 zi e  h e n d e n V e r p f  l i ch t u n g  a u f . d i e  A n e r k e n n u n g  
u n d  B e f o l g u n g d e s  v e r f a s s u n g s m a f i i g e n  V o l k s w i l l e n s  
ais zeitbestimmter, richtunggebender Grundlinienfestsetzung in Sachen 
der Gemeinschaft. Wer diese Verpflichtung nicht einhalt, soli datur 
zur Rechenschaft gezogen werden und unter Umstanden der ihm an- 
vertrauten Gemeinschaftsaufgabe der Erziehung verlustig gehen. Wer 
sie nicht abzugeben vermag, der mufi aus sich heraus darauf ver-; 
zichten, Beauftragter und Lohnempfanger der Gemeinschaft zu sein. 
Dertrete freiwillig zur Seite und folgę seinem Streben zum Unbedingten 
auf Wegen, wo er nicht mit den Forderungen der Allgemeinheit in 
Konflikt gerat.

Wir verehren in Max Tepp den mutigen, charaktervollen Kampfer 
fiir Schul- und Menschenerneuerung. Wir kónnen uns in Vielem, 
aber nicht in allem mit ihm einverstanden erklaren. Wo er indivi- 
dualistisch-eigenwillige und weltabgekehrte Bahnen wandelt, da schei- 
den sich unsere Wege. Sie tref fen sich, so hoffen wir, baki wieder 
zur gemeinsamen Arbeit an der Aufrichtung neuen Menschentums, da? 
sich nicht wundergieich von 'heute auf morgen, sondern nur im zahen 
Ringen unter Unvollkommenheiten und Hemmungen verwirklicht.

1
HARRY WENDLER: Burger Staat
Fiir Max Tepp

So in deinem Tiefsten bist Du uns Staat — Burger.
Das Wunder deiner Kompromisse schiitzt vor allem Einzelwol- 

len. Dein Durchschnittsburger ist dein Reprasentant.
Das ist oft traurig, weil auch,1 die Dummheit variabel ist.
Das ist oft schmerzlich, weil auch die Gemeinheit sich in1- 

tellektuell gebardet. Das ist zu tiefst zu hassen, weil das Gute 
nur bei wenigen ist.

Harry Wendler: Burger Staat (fur Max Tepp).
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Wie kampfst du gegen alle, denen der Burger nur eine Attrappe 
Und Menschsein das Wesentliche ist!

Wie hangst du am Kleid aller Endlichkeiten! Sieh, deine Er
zieher, denen du dein Kostbarstes gabst.

Viele tuen nur so: denken an Brot und das Lob deiner Stimme.
Sprechen mit klaren Worten von dir ais Wesentlichem zu Auf- 

nahmebereiten und Lemenden.
Burger Staat danke dem Burger Erzieher.
Anderen zucken Steme in Handen, beten Biicher. Liebkosung 

aller Wesen ist in ihnen, Sinn fur unendliche Weite.
Sie bluhen in Kindera auf zu geliebtem Mensch.
Burger Staat umgittert den Mensch Erzieher. Burger Staat, 

tyann einmal liebst du den Menschen? —

OTTO CORBACH: Bildungswesen in Sowjet-Russland.
In einem franzSsischen Werke iiber das alte Rufiland, in Lenoy 

Beaulieu’s „L'en»pire des Tsares et des Russes" findet sich eine Be- 
tnerkung, die das Schicksal RuBlands innerhalb des europaisch-ame- 
rikanischen Kulturkreises aufierordentlieh treffend und drastisch kenn- 
zeichnet: „Rufiland", heifit es dort, „gleicht einem Schauspieler, der 
die Buhne betreten mufl, ehe er seine Rolle gelemt hat". Die bot- 
Schewistische Revolution hat nur Trummer des alten, zaristischen 
Rufilands hinterlassen, und wer vermag heute riickschauend noch ver- 
kennen, dafi es zugrunde gehen mufite, weil es immer vergebens 
damit rang, sein naturgesetzliches Triebleben mit dem ihm durch 
auflere, weltgeschichtliche Umstande aufgezwungenen Gebote kultu- 
reller und staatlicher Entwicklung in Obereinstimmung zu bringen. 
Kur darum blieb das freie Fiihlen und Denken des Russentums 
Unter dem Belagerungszustande, den der Despotismus ihrer Herrscher 
daruber verhangt hatte. Der Zarismus setzte die Tartarenherrschaft 
in gemilderten Formen fort und alles urspriingliche Fiihlen! und Sinnen 
des russischen Volkes verdichtete sich zu jener nihilistischen Grund- 
dchtung seiner grofien Dichter und Denker, die alle uberlieferten euro- 
paischen Kulturformen ebenso bedingungslos ablejinte, wie die asi- 
atischen.

Die Frage, von der auf die Dauer Sein oder Nichtsein des 
neuen, bolschewistischen Rufiland abhangt, ist wiederum die, ob das 
russische Volk imstande sein wird, mit der Zeit die neue Rolle richtig 
zu spielen, die ihm ein weltgeschichtlicher Umschwung auferlegt hat, 
ohne dafi es darauf viel besser vorbereitet ware ais einst auf die, 
die ihm nach dem Zusammenbruch des Tartarenjoches der Zarismus 
mit unzulanglichem Verstandnis fur die tieferen Regungen seiner? Seele 
auf den Leib zu schreiben suchte. Wer die Entwicklung Sowjetrufilands 
aufmerksam verfolgt hat, wird sich schon klar daruber geworden 
sein, dafi Rufiland auch in der Gestalt des Bolschewismus die -poli- 
tische Weltbiihne betreten mufite, ohne seine Krafte fur die neuem 
Aufgaben geniigend geschult zu haben. Inwieweit es gelingen mag, 
diese Schulung nachzuholen, miissen die Ergebnisse des Bildungs- 
wesens in Sowjetrufiland lehren.

Otto Corbach: Bildungswesen in Sowjet-RuGland.
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Kein Unbefangener kann dem Programm der Sowjetregierung 
fur das Volksbildungswesen Achtung, ja Bewunderung versagen. Die 
kuhnsten Forderungen der vorgeschrittensten Padagogen werden iii 
ihm uberboten. Nach einem geniał entworfenen Piane soli ein Rie- 
senaufgebot von Kulturarbeitern alle Kreise des Volkes aufklaren. Vom 
dritten Lebensjahre an, bis wohin die óffentliche Gesundheitspflege 
das Werden des Kindes iiberwacht, soli jeden Burger Sowjetrufllands 
das Licht der Aufklarung fortgesetzt umfluten. Arbeit und Wissen 
sollen sich durchdringen, bis sie eins werden, arbeitend soli jeder 
lernen und lernend arbeiten. <

Das Volkskommissariat fiir Bildungswesen, dem dięse Riesen- 
aufgabe anvertraut ist, wird von dem Volkskommissar A. W. Lunat- 
scharsky geleitet, dem zwei Vertreter (M. Poprowsky E. Litkens) bei- 
gegeben sind. Der Volkskommissar prasidiert im Kollegium, das die 
nóchste Instanz des Kommissariats darstellt und aus sechs 
bis zehn Mitgliedern besteht. Die verschiedenen Gebiete des Bil- 
dungswesens werden von besonderen „Komitees" und „Zentren" ge
leitet. So besteht ein „Hauptkomitee fur soziale Erziehung" (ver- 
kiirzt Glawsozwos), das die Vorschul- und alle- eigentlichen Schulan- 
gelegenheiten Ieitet. Die wissenschaftlichen Anstalten, Gesellschaften, 
Bibliotheken, der wissenschaftliche Teil der Hochschulen, die staat- 
lichen Archive und wissenschaftlichen Museen werden von dem aka- 
demischen Zentrum (Akzentr) verwaltet. Der praktische, verwal- 
tungstechnische wirtschaftliche und finanzielle Teil der Hochschulen 
sowie alle Fachschulen werden vom „Hauptkomitee fiir Fachbildung" 
(Glawprofobr) geleitet, das sich in eine Reihe von Unterabteilungen 
verzweigt, darunter die Abteilung fiir padagogische Bildung (Vorbe- 
reitung fiir den Lehrerberuf). Das aufierhalb der Schule liegende 
Bildungswesen, sowie ,die politische Erziehung der Massen untersteht 
dem „Hauptkomitee fur politische Aufklarung" (Glawpolitproswet). 
Diesem steht, entsprechend seiner Aufgabe, der „staatliche Verlag" 
(Gosisdat) zur Seite, der ebenfalls vom Kommissariat fiir Volksauf- 
klarung geleistet wird. An Gouvernements- und Kreisstadten, und 
auch an kleinen Orten bestehen „Abteilungen fiir Volksbildung", die 
in ahnlicher Weise, wie das Volkskommissariat in Unterabteilungen 
eingeteilt sind. *

Die Richtlinien der Schulbildung sind durch den im Herbst 1918 
veróffentlichten Erlafi festgelegt. Danach soli die Schule allen gleich- 
mafiig zuganglich sein; sie ist bei neunjahrigem Schulzwang auf 
allen Stufen unentgeltlich. Die Kinder sollen von der Schule alle 
Lehrmittel, sowie warmes Friihstuck und Mittagessen erhalten, wenn 
der Unterricht den ganzen Tag wahrt. Sie ist einheitiich — die 
fruhere Zersplitterung hort auf — und sie bietet einen Typus fiir die 
gesamte Republik; notwendige Grundlage fur diese Einheitlichkeit ist 
die Einheitlichkeit der grundlegenden Erziehungs- und Unterrichtsprin- 
zipien. Die neue Schule soli vor allem eine Arbeitsschule sein, wobei 
Arbeit nicht nur im Sinne einer padagogischen Methode und ais 
Handarbeit, sondern auch ais sozial notwendige produktive Arbeit, die 
dem gesamten Unterricht zugrunde gelegt wird, gemeint ist. Natur- 
lich ist die „einheitliche Arbeitsschule" auch sozialistisch. Sie bildet
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eine erziehende Arbeitsgemeinschaft. Alle mflssen arbeiten und durch 
Arbeit Kenntnisse erwerben. Die Schuler sind nicht blofie Objekte, 
sondern unter Fuhrung der Lehrer Mitarbeiter an dem gemeinsamen 
Werke der Erziehung. Unterricht in einer Religionslehre und Aus- 
iibung religióser Handlungen ist innerłialb der Schulen nicht zulassig. 
In Ubereinstimmung mit den Forderungen vieler Padagogen aller 
Lander ist der Unterricht in allen Gruppen ein) gemeinsamer fur Kna- 
ben und Madchen. An der Spitze jeder Schule steht ein Schulrat, 
der sich zusammensetzt aus dem Lehrerkollegium, Vertretern der ar- 
beitenden Bevolkerung, Vertretem der Lernenden der alteren Gruppen 
(vom Zwólfjahrigen an) und einem Vertreter der zustandigen Abteilung 
fur Yolksbildung.

Jede Abteilung fiir Yolksbildung gliedert sich in Sektionen fur 
die Bildung bis zur Schule, in der Schule und aufierhalb der Schule. 
Das Gebiet der Bildung bis zur Schule umfafiti Kindergarten und Kin- 
derheime und was d.amit zusammenhangt, das Gebiet der Bildung 
aufierhalb der Schule die Einrichtungen zur Uberwindung des Anal- 
phabententums, Theater, Kinowesen, Klubs, Lesesale oder Lesehiitten, 
Bibliotheken usw. Jede Abteilung fiir Volksbildung verfugt iiber einen 
Stab von Instruktoren, die die verschiedenen Zweige des Bildungs- 
wesens an den einzelnen Orten organisieren, Lehrer und andere Kul- 
turarbeiter instruieren, die Stimmung der Bevolkerung beeinflussen 
sollen. Die Instruktoren bereisen eine Gegend von der Zentralstelle 
aus oder sie haben an grofieren Orten innerhalbi der Kreise ihren Sitz 
und verwalten von dort aus das Bildungswesen in, einem bestimmten 
Umkreise. An den einzelnen Orten werden Kulturvereine und Volks- 
hauser organisiert.

Was kommt nun bei diesen vielseitigen Aufklarungseinrichtungen 
praktisch heraus? Der Schreiber dieser Zeilen stand in den Jahren 
1919 bis 1921 zeitweise in den Diensten der Sowjetbehórden in Odessa, 
vor allem der dortigen Abteilungen fur Vo!lksbildung; er ist daher in 
der. Lagę, dariiber personliche Eindrucke wiederzugeben.

Zunachst war ich Instruktor bei einer Schulsektion der Abteilung 
fiir Volksbildung des Kreises Odessa und bekam unter anderem die 
Aufgabe, in verschiedenen Dorfern Zusammenkiinfte mit Lehrern ab- 
zuhalten, urn sie in das Wesen und die Grundsatze der iArbeiits- 
schule einzuweihen. Es war mir bekannt, daS *die Dorflehrer im all- 
gemeinen gegen das Arbeitsprinzip fiir den Unterricht einzuwenden. 
pflegten, dafi es nur etwas fiir' stadtische Schulen sei, denen allein die 
technischen Hilfsmittel zuganglich waren. Ais ich auf der Fahrt zum 
ersten Ziel meiner Reise dariiber nachsann, wi,e diesem Einwande 
am besten zu begegnen sei, wurde mir plotzlich klar, weshalb die 
Art und Weise, wie damals meist fiir da4 Volksbiidungsprogramm der 
Sowjetregierung Propaganda gemacht wurde, so wenig Erfolg hatte. 
Man lehnte sich zu sehr an aus West-Europa oder Ameriką stammende 
Literatur iiber modernes Bildungswesen an, statt vor allem* darauf aus 
zu gehen, in den Erziehern den richtijgen Geist zu wecken, der sich 
dann schon von selbst helfen wiirde. Ich suchte den Lehrern, die 
ich aufklaren sollte, klar zu machen, dafi gerade in der Dorfschule 
ideale Yorbedingungen fiir die Anwendung des Arbeitsprinzips ge-
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geben sind. Die Dorfkinder stehen ganz anders wie die Stadtkinder 
aufierhalb der Schule in steter lebendiger Fuhlung mit ihrer Umwelt. 
Sie greifen vom zarten Alter her in den Wirtschaftsprozefi der Er- 
wachsenen, der fur sie in der Einfachheit landlicher, Verhaltnisse ohne 
weiteres klar ubersichtlich ist, tatig ein; sie sind standige Beobachter 
de9 Familienlebens, erhalten von selbst Einblicke auch in das primitive 
Leben der Dorfgemeinde; sie bilden selbst fur sich eine Gemeinde im 
Kieinen und geniefien auf ihren Streifziigen durch Wiese, Feld oder 
Wald in freier Natur stets frischen ungezwungenen Anschauungs- 
unterricht. Wenn nun der Dorflehrer sich vornimmt, vor allem iiber 
die dórfliche Umwelt Bescheid zu wissen und die Beobachtungen, 
die das Dorfkind von frtih auf in seiner Umgebung machen kann, so 
grundlich und vielseitig wie móglich fur den Unterricht zu verwerten, 
wenn er die Schiiler, indem er sie jederzeit darauf gefafit sein lafit, 
iiber ihre Wahrnehmungen aufierhalb der Schule Reehenschaft abzu- 
legen, dazu anregt, mit wachen Sinnen zu verfolgen, was im tag- 
lichen Leben um sie her vorgeht, dann hat! er eine ;der Hauptvoraus- 
setzungen des Arbeitsprinzips fiir den Unterricht erfullt. Um so wirk- 
samer kann er daraufhin mit den Schiilern in1 der Schule eine Statte 
besonderer Erfahrungen organisieren, die dazu anleiten, die gegebene 
ortliche Umwelt um- und damit menschenwurdiger zu gestalten. Ich 
habe mich spiiter selbst einige Monate an einer Dorfschule ais Lehrer 
anstellen lassen, um diese Auffassung zu erproben. Von, ihrer Rich- 
tigkeit war ich um so mehr iiberzeugt, ais sie der Art und Weise 
entspricht, wie sich- manche der grófiten Genies nach ihren eigenen 
Bekenntnissen selbst zu erziehen pflegten. Manche Abschnitte in 
Goethes „Dichtung und Wahrheit" lesen sich gerade wie eine An- 
leitung iiber die beste Anwendung des Arbeitsprinzips fiir die Er- 
ziehung. Nach Rousseau gehort Philosophie gerade dazu, auf Dinge 
und Vorgange der nachsten Umgebung zu achten. Ibsen fand es 
besonders charakteristisch fiir einen Dutzendmenschen, dafi er auf 
eine Frage wie etwa die, wie die Tapete seines Wohnzimmers : aus- 
sehe, nicht zu antworten wisse. Viele konnten die Wahrnehmungen 
machen, aus denen ein Schriftsteller einen Roman aufbaut; aber nur  ̂
er versteht es, sjch jeweils darauf einzustellen. In ,diesem Sinniire 
suchte ich ais Dorfschullehrer die mir anvertrauten Schiiler zu F 3e- 
obachtungs- und Erlebniskiinstlern auszubilden. >?r

Wie Beobachtungen im taglichen Leben in der Dorfschridle zu 
sozialen Reformgedanken anregen kónnen, dafiir einige Beispie!*5'e. Wir 
haben gerade Hygiene. Ich mache den Kindera klar, dafi es nicht 
geniige, die Gesundheit der Menschen zu pflegen; auch d‘!'ie Tiere, 
die sie umgeben, sollen unter gesunden Verhaltnissen lebdtn. Wie. 
steht es damit im Dorfe? In den Stallen sieht man oft die L Ruhe in 
unbeąuemer Stellung neben grofien Jauchepfutzen stehen, iriei die sie 
aber zu liegen kommen, sobaki sie sich niederkauern. Isnjt es ein 
Wunder, dafi sie leicht erkranken? Sie werden tuberkulos ilind iiber- 
tragen die Krankheit durch die Milch auf die Menschen. d Auch das 
von den Kalbern so auffallend viele eingehen, hangt damit tizusammen. 
Ahnlich verhalt es sich mit der Hiihnerpest, die am Orten-igrassiert. 
Ein Hund hat eine tote Krahe auf den Hof geschleppt, die'F tagelang
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£a'-iegt. Danach kann man sich vorstellen, wieviel Unheil die iiber- 
herumliegenden Kadaver krepierter Kalber oder auch Pferde an- 

Pchten mógen. — Es hat geregnet und auf der Dorfstrafie haben 
Och Pfutzen gebildet. FlugelscMagend eilen von weit her die Enten 
tind Ganse herzu, um sich darin zu walzen. Es gibt 'keinen Teich 
^  Dorf, keinen Bach, keine Gelegenheit fiir diese Wassertiere, sich 
^  ihrem natiirlichen Element taglich zu tummeln. Konnen sie dabei 
tfcdeihen? Eine Hausfrau klagt, dafi ihre Schweine trotz bester Fiitte- 
>ung nicht fett werden. Der Stall, wo sie untergebracht sind, zeigt 
cm Verstandigen auf den ersten Blick die Ursache. Er schutzt ganz 

Uzulanglich gegen Wind und Wetter; die Tiere erkalten sich alle 
•^ugenblicke, husten, bleiben mager und krepieren haufig. Doch wie 
ann man erwarten, dafi die Dorfbevolkerung iiber aufiere Bedingun- 
cn fur die Gesundheit von Haustieren Bescheid weifi, wenn sie 'den 
•crnentarsten Forderungen menschlich-sozialer Hygiene zuwider han- 
clt. Aller mogliche Unrat und Speiseabfall wird einfach auf die 
trafie geschiittet, dort trocknet er in der Sonne, ein Wind kommt 
if und wirbelt mit dem Staub allerhand Krankheitserreger auf, die 
e Vorubergehenden einatmen. Die Dorfbrunnen haben keine Ober- 
tóhung und wenn Typhus ausbricht, so ist oft die Ursache nur, 
'fi in der Nahe des Brunnens, dessen Wasser ein Erkrankter trank, 
"te Jauchegrube war. Indem man so den Unterricht an Wahrneh- 
•tngen ankniipft, die auch die Kinder im taglichen Leben machen 
nnen, und Reformgedanken damit verbindet, fallt es um so leichter, 
s Gemeinschaftsleben der Schule in einer vorbildlichen Weise zu 
Janisieren. Haben die Kinder erst erkannt, wie riickstandig das 
ben der Erwachsenen noch ist, so werden sie1 ihren Ehrgeiz darein 
zen, sich in der Schule an gute Luftung,; Abhartung, Korperpflege, 
inlichkeit und eine rationelle Ernahrung und bei allen dazu erforder- 
len Vorkehrungen an Selbsthilfe und Selbstbedienung zu gewohnen, 
He auch sich durch Anlage von Schulgarten und Werkstatten 
legenheit zu praktischer Arbeit ais der Hauptąuelle niitzlichen Wis- 

ifłcns zu verschaffen.
Zeigen diese kurzeń Andeutungen iiber meine persónliche Wirk- 

UmkKeit ais Lehrer an einer Sowjet-Dorfschule, wie frei sich ein Er- 
Nher in Sowjet-Rufiland reformpadagogisch auswirken kann, so anaert 
Rs freilich nichts daran, dafi die Verstocktheit und Fortschrittsfeind- 
Pfhkeit der bauerlichen Bevolkerung und die Tragheit und Feigheit 
rieler Lehrer die Wirksamkeit des Volkskommissariats fiir das Bildungs- 
f̂ csen bisher wenig fruchtbar sein liefien. Die finanziell schwierige 
-age der Sowjet-Regierung, die es ihr unmoglich macht, die Lehrer 
Osreichend zu besolden, erschwert es ihr ungemein, die Erzieher in 
Rgenden in ihrem Sinne zu beeinflussen, wo die Bevólkerung reak- 
J°nar gesinnt ist, und das ist in den Dorfern die Regel. Seit dem 
^bergang zur neuen okonomischen Politik hat das Volkskommissariat 
*rr Bildungswesen seine Tatigkeit auch ganz bedeutend einschranken 
^hssen, sodafi das Schulwesen an und fiir sich bis heute ,'hinter 
tern in der Vorkriegszeit erreichten Stande zurucksteht. Man mufi 
;ich freilich bei Beurteilung sowjetrussischer Verhaltnisse daran ge- 
^ohnen, Zerfalls- und Aufbauvorgange gesondert zu betrachten. Der
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Zerfall alter Kultur schritt wahrend der Rterolution viel schneller fort, 
ais der Aufbau neuer, sodafi man leicht den Eindruck gewinnen 
konnte, ais habe die Revoiution uberhaupt nur zerstorende( Krafte ent- 
fesselt. Eine Revolution ist aber an und fur sich eine Erscheinung nach 
Analogie der tierischen Metamorphose, bei der ja, wie etwa bei der 
Verpuppung einer Raupe der UmwandlungsprozeB die fast vóllige Auf- 
losung des alten Organismus in einen „Gewebsbrei" bedingt.

Auf jeden Fali hat der Bolschewismus in den breiten Massen 
der ganz vorwiegend bauerlichen Bevolkerung RuBlands einen un- 
erbittlichen Kampf zwischen Licht und Finsternis entfesselt. Um von 
der GroBe dieses Unternehmens eine ungefahre Vorstellung zu ge- 
winnen, mogę mir der Leser in Gedanken in ein von Odessa etwa 
75 Werst, eine Tagesreise zu Wagen, entfernt liegendes Dorf folgen. 
Es ist eine jener in Siidrufiland zahlreich yerstreuten „deutschen Ko- 
lonien", jener Ansiedlungen deutscher Bauera, die vor 100 bis 150 
Jahren nach RuBIand einwanderten, um unbewohnte oder ganz diinn 
besiedelte wilde Steppe unter den Pflug zu bringen. In diesem (Falle 
sind freilich die Bewohner grófitenteils „verrufit", ihr wortarmer, deut
scher Dialekt ist mit Russizismen reichlich gespickt. Es hat hier 
nur wenige wohlhabende Bauera gegeben. Trotzdem ist das Dorf 
ais „konterrevolutionares Nest" verrufen. Es war lange der Sitz 
eines Organisators konterrevolutionarer Banden. Wir befinder. uns 
im Sommer 1920. Es wird viel von einem bevorstehenden Um- 
schwung gemunkelt. General Wrangel macht Fortschritte. Rauber- 
banden arbeiten ihm ais „Partisaner" vor. Die gewahlten Dorfrate 
und Wolost-Exekutivkomites sind ais unzuverlassig vorhbergehend auf- 
gehoben und durch Revolutionskomitees mit von den zentralen Re- 
gierungsstellen ernannten Leitern ersetzt worden. Im Dorfe herrscht 
grofie Aurregung. Der Vorsitzende des „Wolrevkoms" (Wolostrevo- 
lutionskomitees) hat in einem geraumigen Gebaude, das ehemals al& 
Konsumladen diente, einen Klub einrichten und Stiihle, Tische, Biinkey 
auch ein Klavier dafiir zusammenholen lassen. Da sollen pun. ge' 
sellige Zusammenkiinfte, Vortrage und „Konzertmeetings" 'C'eranstalte 
werden. Schon geht aber auch das Geriicht um„ es werde/ ein Theatei 
eingerichtet. Eben schellt der Biittel aus: „Alle Manier iiber 18 Jahb 
miissen in den Klub kommen, wer net kommt, wdrd gestroft." Di‘ 
Frauen vergiBt er, obschon sie unter dem neuen. Reginie in offentlichei 
Dingen mitsprechen sollen. Wir begeben uns in den Versammlungs 
raum. Finster blickende Gestalten strómen schw>eigend herein, nehmei1 
Platz und warten vor sich hinbriitend ab, w,as man von ihnen will 
Es ist richtig ein Mann aus Odessa gekbmmen, der ein iTheate1 
einrichten soli. Ein deutsch-ósterreichischer, ais Kriegsgefangener haU 
gen gebliebener Schauspieler. Er halt eine Ansprache. Im gemiij' 
lichsten Wienerisch setzt er den Leuten auseinander, daB er mi 
Politik nichts zu tun habe. Er sei ein Privatmann. Aber die Ab 
teilung fur Volksaufklarung in Odessa habe ihm aufgetragen, Theate 
in deutschen Dorfern einzurichten. Und nun entwickelt er seinet 
Plan. Das Gebaude mufl zurn Teil umgestaltet werden. Da ist ein1 
Wand, die mufi ganz verschwinden. „Die Wand bleibt stehen!" rui 
einer. Andere stimmen ein. Aber da sitzt auch ein wohlbeleibtef
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"'elligent aussehender Bauer, ein ehemaliger „Kulak", dem die Ge- 
nheit giinstig scheint, seine Vergangenheit zu verleugnen. Er 

..eit aus Leibeskraften: „Der Mann hat recht, die Wand muB 
Vt!". Noch oft wird der Redner von den Freunden und Gegnern 

Wand unterbrochen, dereń Sein oder Nichtsein nach Lagę der 
stande uber die Móglichkeit eines Theaters entscheidet. Die Ver- 
;r der Unantastbarkeit der Wand bilden weitaus die Mehrheit. Aber 
iefilich stellt der Schauspieler ein schlaues Ultimatum: Wenn. man 
t freiwillig fur seinen Vorschlag stimrne, dann werde; er zwar das 
i raumen, denn er wolle nichts mit Zwang zu tun haben. Aber 

-nn wurde der Gemeinde von der Sowjetregierung ein Theater auf- 
tzwungen werden. .Das zieht. Der Schauspieler bekommt den „Ge- 

ueindebeschlufi", den er haben will. Er reist abi und kommt in einer 
Viche mit Arbeitern wieder. Bald ist das Theater fertig. Die Bretter 

die Herstellung einer Biihne hat man im Dorfe gesammelt. Der 
hang ist aus alten Sacken entstanden, die zusammengenaht und 

<nn, so gut es gehen woli te, bemalt wurden. Auf ahnliche Weise hat 
i sich.zu Kulissen verholfen. Sie reichen aus ais Szenerie fur ein 
tmer und eine Parklandschaft. Die Wandę im Saal zieren natiir- 

cn Bilder von Lenin, Trotzki, Liebknecht, Lunatscharski und revo- 
rtionare Plakate und Inschriften.

Zur Eróffnung des Theaters erscheint aus einem benachbarten 
'rf ein Orchester, auch eine Griindung der Odessaer Abteilung fur 
ksaufklarung, ferner einige Artisten aus Odessa. Der Schauspieler 
mit Kraften aus der „Dorfintelligenz", die sieli hauptsachlich aus 

;m Nachwuchs ehemaliger Gutsbesitzer zusammensetzt, ein von ihm 
cafites einaktiges Lustspiel einstudiert. Die Eroffnungsfeier geht 
kungsvoll vonstatten. Der Kulturverein riihrt sich. Er veranstaltet 
lularwissenschaftliche Vortrage, grundet eine Bibliothek, veranstaltet 

- .^ffuhrungen kleiner, deutscher und ukrainischer Stiicke, die mit red- 
nerischen, gesanglichen und musikalischen Darbietungen verbunden 
werden. Der grófite Tei.1 der Bauera steht diesem Treiben aber nach 
wie vor feindselig gegenuber. Zum Teil aus Dummheit und Bosheit. 
Auf der Kanzlei ist fur die Bibliothek eine, schone Ausgabe der Schrif- 
ten Tolstois abgeliefert worden. Ehe sie in Sicherheit gebracht ist, 
haben Mitglieder des „Komitees der nicht verm5genden Bauera" aus 
zwei Banden Blatter herausgerissen, um sich Zigaretten damit zu 
drehen. Zum Teil aber auch aus begrundeter Unzufriedenheit. Die 
Zahl der Personeii, die dauernd oder vorriibergehend umsonst ver- 
pflegt werden miissen, ist gewachsen. Je mehr sich die Ernahrungsver- 
haltnisse in der Stadt verschlechterten, desto haufiger erschienen auf 
den Dorfern Sowjetbeamte, namentlich Instruktoren fiir Schulen, The
ater, Bibliothek, Kindergarten usw., die auf der Kanzlei Quartier mit 
freier Verpflegung verlangten. Sobald ein Dorf eine Biihne hatte, 
wurde es auch von wandernden Theatertrupps heimgesucht, ausge- 
riistet mit allen notigen Ausweisen, um allenthalben (freie Unter- 
kunft und Verpflegung fordem zu diirfen.

In unserem Dorf kommt auch der religiose Fanatismus: der zahl- 
reich vertretenen Sekte der Baptisten in Betracht, fur die das Theater 
schlimmstes Teufelswerk ist. Die argśten kulturfeindlichen Wuhler

I
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schworen Rache. Sie haben Fuhlung mit einer der ais „Partisaner" 
Wrangels umherschweifenden bewaffneten Banden. Eines Nachmittags 
kommt sie auf Wagen wie ein Sturmwind hereingejagt, uberrumpelt 
die Miliz, zerstórt auf der Kanzlei Akten und Stempel, richtet im 
Theater Verheerungen an, plundert die Wohnungen des Vorsitzenden 
des Wolrevkoms und eines besonders verhafiten ehemaligen Gebiets- 
schreibers, den man vergebens sucht, um ihn zu erschiefien und 
jagt, den Gehilfen des Vorsitzenden des Revkoms, einige von der Miliz 
und die Kinderg&rtnerin ais Gefangene mitfuhrend, blitzschnell wieder 
zum Dorfe hinaus. Die Gefangenen stellen sich am folgenden Tage, 
iibel zugerichtet, wieder ein. Der Kindergartnerin hat man so iibel 
mitgespielt, weil sie ais unsittlich verleumdet worden ist und weil 
man die Sowjetregierung verdachtigt, sie lasse die Kinder durch Kinder- 
gartnerinnen nur anlocken, um sie eines Tages nach Moskau zu ver- 
schleppen. Der Vorsitzende des Revkoms und der Schreiber werden 
einige Monate spater ermordet aufgefunden. Die Pioniere der Volks- 
aufklarung sind jetzt stark eingeschiichtert, der Kulturverein entwickelt 
in den nachsten Wochen nur eine schwache Tatigkeit, der Kindergarten 
ist verwaist, weil die Leiterin ihren Dienst sofort aufgegeben hat. 
Aber nach einigen Wochen kommt fur einige Monate Militar. Die 
ąus Sibirien, prachtigem, aufs beste diszipliniertem Menschenmaterial 
bestehende Truppe hat einen starken „Kulturzirkel": Der Komman- 
dant selbst, ein ehemaliger Moskauer Schauspieler, leitet ihn. Er wird 
mit dem órtlichen Kulturverein verschmolzen und nun gibt es wochent- 
lich mehrmals Theaterauffiihrungen, Konzentmeetings, Vortragsabende. 
Die rotę Armee ist zweifellos der beste Nahrboden fur die Kulturarbeit 
der Sowjetregierung. Viele Hemmungen, die den Wirkungskreis der 
Yolksaufklarungsbestrebungen sonst sehr verengern, fehlen hier. 
Eigentiimlich sind die unmittelbar erzieherischen Zwecken dienenden 
Buhnenauffuhrungen, die rotę Truppen in den Dorfern, wo sie ein- 
ąuartiert sind, veranstalten. Da wohnt man z. B. einer fingierten 
Gerichtssitzung bei, in der iiber 3 verschiedene Typen von Spielern 
zu Gericht gesessen und abgeurteilt wird. Den roten Soldaten soli da- 
durch zu Gemiite gefuhrt werden, dafi sie unter dem Sowjetregiment 
ihre Zeit nicht beim Kartenspiel vergeuden sollen.

Die Hungersnote, die in Sowjetruflland in den letzten Jahren wii- 
teten, haben die Moskauer Regierung genotigt, ihre Kulturaufgaben 
mehr in den Hintergrund zu stellen und ihre Hauptkrafte den un- 
mittelbaren wirtschaftlichen Bediirfnissen des Landes zu widmen. Die 
Zahl der Kulturarbeiter ist stark verkurzt worden und trotzdem konnten 
auch die weiterbeschaftigten nicht vor arger materieller Not bewahrt 
werden. Zudem hat sich der Mangel an den notwendigsten Hilfsmitteln 
fur den Unteriicht derart gesteigert, dafi viele Schulen schon deshalb 
geschlossen werden mufiten. In grobem Umfange mufite die Orga- 
nisation und der Betrieb der Unterrichts- und Erziehungs- und Allge- 
meinen Bildungsanstalten den lokalen Behorden iiberlassen werden. 
Im grofien und ganzen lafit sich aber gleichwohl nicht verkennen, dafi 
die Sowjetregierung auf keinem Gebiete so Anerkennenswertes ge- 
leistet hat, ais auf dem des Bildungswesens. In dem Mafie, wie der 
Ubergang zur „neuen Wirtschaftspolitik" eine fruchtbare Wiederauf-
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bauarbeit moglich macht, werden sich die segensreichen Folgen des 
Einflusses allgemein bemerkbar machen, den das Kommissariat fiir 
Bildungswesen auf die russischen Lehrer und Erzieher ausiibt, indem 
es sie dazu anleitet, sozial zu, arbeiten, die Schule mit dem Geist der 
Gegerwart zu erfullen, aus der Mannigfaltigkeit und Verwickeltheit 
des sie umgebenden Lebens mit Hilfe einer organisierten Mitwirkung 
die wesentlichsten, dem Kinde zuganglichen Elemente hervorzuheben 
und sie mit ihm durchzuarbeiten.

Rundschau: Gleichgewichtsstórungen.

x e u ? r i > ' s c E C i i L U
Gleichgewichtsstórungen.

An das „Deutsche Philologenblatt".
hs gibt verniinftig denkende Leute, die schon immer der Meinung waren, 

die Erlernung der englischen Sprache verdiene neben padagogischen vor allem 
aus wirtschaftlichen Grunden den Vorzug vor der der franzósischen. Was der- 
artige, auf weite Sicht getane Erwagungen mit der Ruhrbesetzung zu tun haben, 
wird der Verstand der Verstandigen vergeblich zu ergriinden streben. Anders das 
„Deutsche Philologenblatt" in Nr. 8 vom 14. 3. 23. Ein Herr Hanf aus Halle 
fuhlt sich da aus AnlaB der Ausschreitungen des franzósischen Militarismus an 
der Kuhr aus einem „tiefinneren Grunde" zu der Frage berechtigt, „ob es jetzt 
noch mit deutscher Gesinnung und Ehre vereinbar ist“, — nicht etwa der wahn- 
sinnigen Profitgier unserer nationalistisch versch5mten Schieber und Wucherer 
in Landwirtschaft, Handel und Industrie die Entwicklung unserer Ruhrpolitik 
untatig zu iiberlassen, sondern, — „dali an unseren hóheren und mittleren Schu- 
len das Franzósische den Vorzug unter den neueren Fremdsprachen einnimmt 
und so die Jugend unseres Volkes in das Kulturgut liebevoll eingafuhrt wird, 
Uessen Wert durch die Reitpeitsche franzósischer Qffiziere den leidenden Rheini
landem, auf das Oesicht gezeichnet wird............  In den Realanstalten muss es
erst da einsetzen, to kiihlerer Verstand es ais ein Mittel schiitzen lernt, um den 
wirtschaftlichen und geistigen Kampf gegen jene „Kulturnation" zu fiihren, 
dereń Geist wir mit allen Fasern eines national, menschlich und rechtlich 
ernpfindenden Herzens ablehnen" (— der sich ais gefesselter Beelzebub in dieser 
MeinungsauBerung verobjektiviert. D. Verf.) — . . . Sprache, Kultur und Geist 
der grandę nation zu fordem, wollen war lieber den schwarzen Bannertragern, 
ihren Landsleuten aus dem dunklen Erdteil, iiberlassen." — An andrer Stelle 
wird unter der Oberschrift „Propaganda im Auslande!" aufgefordert, alle per-, 
sónlichen Beziehungen zum Ausland „zur Propaganda gegen die Franzosen 
auszuniitzen", „am einfachsten" durch Obersendung von Zeitungsausschnitten 
mit ausfuhrlichen Berichten hber Schandtaten und Rdubereien der Franzosen. 
Gerade diese „nichtamtliche" Propaganda wirke am meisten. „Wer hilft mit?"

Ich hatte dem „Deutschen Philologenblatt" hierzu folgende auch nicht 
temperamentlose MeinungsauBerung zugeschickt: „DaB das „Philologenblatt" 
seine Spalten einer politisch gemeinten Propaganda gegen Frankreich óffnet, 
ist, man mag uber dereń ZweckmaEigkeit denken, wie man will, sein gutes 
Recht. Es ist laut Reichsverfassung und Menschenrechten auch das gute Recht 
jedes Kollegen, sich eine politische Meinung zu machen, so gut er kann. Es 
ist aber beśchamend fiir unsern Stand, wenn eine derartige Politik, wie sie sich 
in den beiden angefiihrten Artikeln darbietet ,die ich bestenfalls ais Tempera- 
menterguB eines Sekundanergemutes bezeichnen kann, unwidersprochen in un- 
serm Standesblatt Aufnahme findet. Ich glaube, es ist an der Zeit, dieses einmai 
auszusprechen, wenn unser Ansehen in politischen Dingen nicht ganz zum Teufel 
gehen soli. Oder bedarf es noch eines Beweises fur die Schildburgerei, in 
Ermangelung des vermeintlichen Obeltaters die Hose auf der Leine zu ver-. 
priigeln? Ich bitte die Kollegen, die mit mir in der Frage der politischen 
Redaktion des „Deutschen Philologenblattes" gleicher Meinung sind, mir ihre 
Zustimmung mitzuteilen."
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Das „Deutsche Philologenbiatt" hat mir meine Zuschrift wieder zugesanat. 
Das ist menschlich verstandlich und kam nicht unerwartet. Ich stelle also 
test, daB ein herausfordernder Oegner zu Wort gekommen ist, und ich nicht; 
die SchluBfolgerung aut die Leitung des „D. Phlbl." lasse ich meine Leser 
ziehen. Ich gratuliere der Schriftleitung des „D. Phlbl." zur wiedergewonnenen 
Gleichgewichtslage; ich bestdtige ihr auch gerne, daB sie die Mehrheit hinter 
sich hat. j

Wie gut, daB, die Storungen von 1918 im wesentlichen wieder iiberwunden 
.sind! Le roi est mort, vive te roi! Nicht wahr, wir verstehen uns dennochy 
trotz des Franzosischen? Ich will hier keine Parallele zum „vólkerversohnenden 
Geiste" des Unterrichts also eingestellter Padagogen ziehen; man kann sich ja 
mit der an maBgebenden Stellen wohlwollend geduldeten reservatio mentalis 
(dies ist kein Franzosisch, Herr Hanf) beruhigen, wir seien halt noch nicht 
so weit; man kann also, soweit es die Besoldungsordnung zulaBt, die alte Zeit 
hochleben lassem Wie sagte doch jener KSlner Direktor nach Uberwindung 
des ersten Schrecks, ais seinerzeit die Assessoren rumorten? „Die jungen 
Herren" (es waren durchweg 30-jahrige, Kriegsteiinehmer, Familienvater) fuh- 
ren eine Sprache, die wir uns entschieden verbitten miissen!" — Morgenluft, 
meine Herren! Macht die Fenster zu:

Senftenberg. Dr. H a n s  T h i e s .

„Ku!turdokumnnt“
„Der Pfeil", hessische Monatsschrift, bringt in Nr. 4/5 die9es „Kultur

dokument", eine Eingabe der staatspolitischen Arbeitsgemeinschaft der Óeutsch- 
nationalen VoIkspartei vom 2. 3. 23 an den Reichskanzler:

„Von allgemeinen Gesichtspunkten fiir die óffentliche Behandlung der Ruhr- 
frage scheinen uns besonders die folgenden wesentlich zu sein:

1. Unentwegte Fortsetzung und Verstarkung des entschiedenen offensiven 
Verhaltens auf allen Gebieten amtlicher und privater Betatigung und Stellung- 
nahme. Keine Halbheiten, die in der Oeffentlichkeit stets den Eindruck der 
Schwache und Unsicherheit hervorrufen und lahmend wirken: keine Pausen usw.

Erhebung offentlicher Anklage vor Gericht gegen Franzosen, die im bei 
setzten Gebiet Handlungen gegen deutsche Strafgesetze begehen. Sensationelle 
Aufmachung der Prozesse.

Scharfstes Vorgehen gegen jede bereitwillige Unterstiitzung der Franzosen 
durch Deutsche, schwerste Bestrafung (in schweren Fallen Todesstrafe . . .) usw.

2. Sensationelle Inszenierung aller Handlungen, sodaB die Berichterstaftung 
des In- und Auslandes nicht an ihnen voriibergehen kann.

Fortsetzung offentlicher Veranstaltungen mit kurzeń Ansprachen fuhrender 
offizieller Personlichkeiten des Reichs und der Lander (Beispiele: das Milifar- 
konzert im Zirkus Busch, die Tellauffuhrung im Berliner Staatstheater usw.) 
auch in der Provinz — Theaterauffiihrungen nationaler Stiicke (Tell. Her- 
mannsschlacht). — Militarkonzerte — Sportliche Veranstaltungen — Vereins- 
tagungen usw.

Sensationelle und praktische Form der Presseberichterstattung, auch uber 
amtliche Handlungen und Stellungnahme.

3. Abwechslung in der Stimmungbeeinflussung und in der Wahl der Mittel 
mit Rricksicht auf die herrschende seelische Ermildung.

Verbindung offentlicher Darbietungen, Konzerte, Theater-, Film-, Varietee-Vor- 
stellungen, Vergniigungen mit kurzeń Ansprachen. Besondere Ausgestaltung 
des Programms (der in Berlin tatige ehemalige Hofkapellmeister Furtwangler. 
anderte Mitte Januar nach Einriicken der Franzosen ins Ruhrgebiet mit einer 
kurzeń Ansprache das Programm des Philharmonischen Orchesters und legte 
unter sturmischem Beifall des Publikums die Eroica eln).

Propaganda in Bahnziigen durch reisende Redner. — Bilder der Mar-1 
tyrer usw.

Anbringen sehr groBer Plakatschilder an weit sichtbarer Stelle iiber langen, 
belebten StraBenzugen, nachts beleuchtet óder ais Lichtreklame ausgestaltet.

Ehrung der Martyrer in K i r c h e n, Schulen und offentlichen Lokalen, 
aurcTi Halbstockfraggen — 'Trauerschmućk an DenkmaTern, feierliche Umzirge,. 
Stillegung des Verkehrs im ganzen Lande zu gleicher Zeit auf 5 Minuten, Stif-' 
tung von kunstlerischen Erinnerungsblattern usw.
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Im Ausland:
4. Hinzuziehung hervorragender Propagada-Fachleute aller Gebiete.
Strenge Auswahl und individuelle Behandtung des propagandistischen Stof- 

Jfist in Wort, Schrift und Bild nach Eigenart und Oeschmack der betreffendan 
*-attder. (

Gewinnung auslandischer Journalisten mit allen Mitteln, Schaffung jeder 
frdenklichen Erleichterung fur wohlwollende Berichterstattung, Erschwerung ilbel- 
^ollender Berichterstattung.

Gebiihrenfreiheit fur nćutrale und wohlwollende Berichterstattungen von 
mislandern usw. usw. usw.
6ie staatspolitische Arbeitsgemeinschaft der Deutschnationalen Volkspartei.

gez. Prof. P f l u g ,  M. d. L.; S c h e i b e ,  Fregattenkapitan a. D., 
Direktor des Deutschen Wirtschaftsdienstes."

2\vei Eingaben des deutschen Friedenskartells an den Minister Boelitz
1. Eingabe vom 16. Juli 1923.

Sehr geehrter Herr Minister!
Das Deutsche Friedenskartell, in dem folgende Vereinigungen zusammenge- 

^hlossen sind: Deutsche Friedensgesellschaft, Bund der Kriegsdienstgegner, 
“Und entschiedener Schulreformer, Bund fur radikale Ethik, Bund religioser So- 
*ialisten, Deutsche Liga fur Menschenrechte, Deutsche Liga fur Vólkerbund, 
Wedensbund der Kriegsteilnehmer, Friedensbund Deutscher Katholiken, Interna
cjonale Frauenliga fur Frieden und Freiheit, Verband fiir Intern. Verstandigung, 
.Weltjugendliga, Freideutscher Bund, bittet Ihre Aufmerksamkeit auf folgenden 
^organg lenken zu durfen.

"Aus verschiedenen Orten wird uns berichtet, dali Schiller hoherer Lehran- 
stalten sich zusammentun, um Kleist’s „Hermannsschlacht" in mehr oder min- 
^er oftentiichen Vorstellungen aufzufiihren. Wir erblicken darin aus pada- 
Sogischen und nationalen Grunden eine ernste Gefahr.

Wir sind gewili vollkommen von der Notwendigkeit iiberzeugt, unsere 
Jugend in echter nationaler Gesinnung zu erziehen. Wir bestreiten auch 
hicht, da!5 die „Hermannsschlacht" von hervorragenden Beurteilern zu den wert- 
yollsten Dramen der deutschen Literatur gerecnnet wird. Trotzdem scheint 
hrrs unverkennbar, daB die Wahl dieses Dramas zur Aufftihrung in der gegeri- 
^artigen Zeit hervorgeht aus einem verstiegenen, uberreizten Nationalgefuhl 
unp daB die Auffiihrungen geeignet sind, besonders bei den Mitwirkenden diese 
^Ugesunde und gerade jetzt fiir unser Volk doppelt schadliche Stimmung zu 
verbreiten und zu vertiefen. Wir erinnern nur an Scenen wie III 2, in der 
Hermann durch bewuBte Ubertreibungen und durch Vorbereitung von Untaten, 
Jtie dann triigerisch den Romern in die Schuhe geschoben werden, eine ver- 
*°gene Oreuelpropaganda veranstaltet, oder IV 9, V 15 ff., wo Thusnelda, 
^esentlich beeinfluBt durch verletzte weibliche Eitelkeit, den romischen Le- 
Saten Ventidius, den sie vorher ais einzigen . von der Niedermetze- 
jung hatte ausnehmen wollen, von der hungrigen Barin zerreiBen
'aBt. Wenn in Herabwiirdigung der Dichtung zur Tendenspoesie ein der-,
arHges Verhalten ais berechtigt oder gar ais vorbi!dlich angesehen wird, so 
Ul u I? notwendig das gerade sittliche Urteil und insbesondere die Reinheit der 
vaterlandischen Gesinnung vergiftet werden.

Wir bitten deshalb, den Provinzial-Schulkollegien aufzugeben, dali sie auf 
tfiese Gefahr achten und ihr in taktvol!er aber wirksamer Weise begegnen.

In Ehrerbietung
Deutsches Friedenskartell 

I. A.: gez. G. S c h ii m e r. I
2. Eingabe vom 23. Juli 1923.

Sehr geehrter Herr Minister!
Das deutsche Friedenskartell, dem 19 -pazifistische Gesellschaften ange- 

hpren, fiihlt sich verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, wie notwendig es ist, gegen 
die sich immer mehr ausbreitende Verherrlichung der sittlich-verwerflichen und 
fiir die Volksgesamtheit hochst schadlichen Sabotageakte einzuschreiten. Es 
,S1 geboten, die Lehrer an allen Schulen, von der Volksschule bis zur Hoch'- 
Schule auf die in der Reichsverfassung. festgelegten Aufgaben hinzuweisen,
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die Schiller im Oeiste des deutschen Volkstums und der Volkerversohnunś 
zu erziehen. Sie sind nachdrucklich darauf aufmerksam zu machen, daB di£ 
Oesinnung, die den nationalen Kampf mit solchen Mitteln fuhrt, nicht nuf 
dem Geiste der Vólkerversóhnung, sondern ebensolchem der besten Traditionefl 
des deutschen Volkstums widerspricht.

Zugleich ist iiberall ebenso nachdrticklich darauf hingewiesen, daB die Bevól' 
ierung im Ruhrgebiet, weit entfernt davon, in den Akten eine Śttitze ihres Ab- 
wehrkampfes zu sehen, nicht nur den Repressalien der Besatzungstruppen aus' 
gesetzt, sondern in eine gefahrliche Erbitterung gegen die Volksgenossen ifl1 
michtbesetzten Deutschland hineingetrieben wird.

Mit ganz vorziiglicher Hochachtung
i. A. des Deutschen Friedenskartells 

gez. S c h i i m e r .

Das deutscha Friedenskartell an den Reichswehrminister (am 21. Juli 1923)
Sehr geehrter Herr Reichwehrminister!

Die Nachrichten iiber reaktiondre Putschversuche haufen sich. Di£ 
fascistische Oefahr wird immer groBer. Die Bev51kerung ist auf das Tiefsb 
beunruhigt. Die Arbeiterschaft wird immer nervóser. Immer aufreizende( 
wirkt das Gebahren vieler Offiziere aus der alten Armee. Immer unheimliche1 
erscheinen ihre direkten und indirekten Beziehungen zu Gliedern der Ihnef 
unterstellten Reichswehr. Offen werden in Bayern Studenten verschiedene< 
Corps und Angehorige der unter allen moglichen Namen segelnden nationa' 
nalistischen Verbande von Offizieren der Reichswehr offiziell und obligatorisct 
ausgebildet. Es ist so weit gekommen, daB man in weiten Kreisen der Be' 
vólkerung die mit gewissen Elementen der Reichswehr in Verbindung steheb 
den nationalistischen Organisationen bereits ais „Schwarze Reichswehr" »e' 
zeichnet. Immer mehr schwindet deshalb das Vertrauen der Bevólkerungi 
in der Reichswehr Schirm und Schutz fur die Republik zu finden. Da;
Verlangen nach Selbsthilfe wird immer dringender geSuBert; die Organisatiob 
der Selbstschutzverbande aber steigert auf allen Seiten die Verbitterung, def 
stillen Grimmt, den Hass. Kapp-Atmosphdre liegt schwer auf dem deutschef
Voik, legt sich lfihmend auf Arbeitsmarkt und Arbeitswillen.

Es hat keinen Zweck, Einzelheiten aufzufuhren. Auch soweit die NacF 
richten nicht durch die Presse gehen, dflrften sie ihnen bekannt sein. Abe(
es hat Zweck, Sie, Herr Reichswehrminister, darauf aufmerksam zu machefl
daB breiteste Massen des deutschen Volkes ihren Blick mit der gleichen g£' 
spannten Sorge wie auf die Ruhr, auf Sie gerichtet haben, daB sie von Ihnef 
Taten verlangen, daB sie von Ihnen eine Entspannung erwarten, daB sie vo> 
Ihnen rucksichtslosestes Vorgehen gegen die Offiziere fener VerMnde forderb/ 
die sich durch irgendwelche Verbindung mit den staatsfeindlichen OrganisS' 
tionen ais offene Feinde der Republik entpuppt haben. Diese Volksmassef 
warten bisher vergeblich. Sie haben bisher kaum je gehdrt, daB politisch konj' 
promittierte Offiziere disąualifiziert wurden; sie haben sich bisher noch ni( 
iiberzeugen kónnen, daB die Republik sich ein derartiges Treiben nicht gefalle11 
laBt. Man munkelt nur von stillen Verhandlungen hinter geschlossenen Turebi 
von Verweisen da, wo es nur eines geben kann — einen energisehen Treb' 
nungstrich.

Ein offentliches, ohne jedweden Vorbehalt, von den berufenen yertreted1 
tler Reichswehr erneut gegebenes Versprechen, den Staat gegen innere Wirref 
jetzt, gerade jetzt, unter allen Umstanden schfltzen zu wollen, wurde entspab' 
nencl wirken. In Verbindung selbstverstandlich mit der Dienstentlassung alR( 
derjenigen, die offen und geheim jetzt schon gegen diesen Staat auftreten.

Herr Reichswehrminister! Das Volk an der Ruhr kdmpft urn seine Frei' 
heit, leidet furchterliches um dieser Freiheit willen. Es wurde zur Raserei ge' 
bracht werden, wenn irgend eine Hand im Innern es wagen sollte, ihm d'f 
innere Freiheit zu nehmen. Alles hangt jetzt von der Erhaltung des innerpol'' 
tischen Friedens ab. Sie sind sein Beschfitzer. Sie sind fur ihn rerantwort' 
lich. Sie sind es, der in erster Linie dafiir zu sorgen hat, daB am deutsche1’ 
Volk nicht Verrat geiibt wird. Der Fali Erhardt ist ein Flammenzeicheb' 
die Fundę in Hamburg und an anderen Orten sind ein letztes Warnungssigna'
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Wir stehen nach Ansicht vieler besorgter Patrioten vor dem Burgerkrieg. 
Noch ist es vielieicht Zeit, durch mannhaftes Auftreten ihm vorzubeugen. Alle 
ehrlichen Republikaner und alle verfassungstreuen Volksgenossen erwarten von 
Ihnen, daB Sie darnaeh handeln.

Mit der Versicherung vorziiglicher Hochachtung 
Deutsches Friedenskartell 

(19 pazifistische Gesellschaften.) 
gez. I.. Q u i d d e, Vorsitzender.

gez. H. v. G e r l a c h ,  Dr. H. S t o c k e r, stellvertretende Vorsitzende.

Eine groile proletarische Kulturtagung findet Anfang September
in R e m s c h e i d  statt. Die dort seit drei Jahren gefeierten Volksfeste
— pisher von der dortigen Freien proletarischen Volkshochschule veranstaltet —, 
die bisher unter den Rufen „Zeitenwende", „Menschwerdung" und „Entschei- 
dung1, mit wachsender Tiefenwirkung zustandegekommen sind, sollen in diesem 
Jahr zu einer von samtlichen proletarischen Kulturverbanden getragenen starken 
Kundgebung sich ausweiten, die unter dem Namen stehen wird: „Der Tag 
des Proletariats". Im AnschluB an die zweitagige Festfeier wird eine 4-tagige 
Tagung vor sich gehen, bei der in Referaten, Wissenschaftlichen Verhandlungen, 
Massenversammlungen und proletarischen Kunstabenden um den Sinn und das 
Ziei eines proletarischen Kulturwillens gerungen werden wird. Da der Boden, auf 
dem dort gekampft wird, der Boden entschiedener proletarischer Emanzipation ist, 
so [wird es an Scharfe der Problemstellung nicht fehlen. Eine Ausstellung, die 
von den Anfangen eines neuen Kunst- und Gestaltungswillens, . iwie er aus 
dem Proletariat hervorbricht, Kunde gibt, soli die ganze Tagung begleiten. 

NDie Ausgangszelle fur das neue Werden biidet die neue Schule, wie sie in dem 
heuerstandenen Bund „Freier Schulgesellschaften Deutschlands" sich durch- 
zusetzen sucht, und die gerade bei der Remscheider Tagung sich mit den vom 
„Bund entschiedener Schulreformer" gestellten Forderungen auseinandersetzen 
wird. Doch werden von da aus samtliche Ausstrahlungen proletarischen Wiilens 
verfolgt und auf ihr Recht gepriift werden. Eine grundsatzliche Auseinander- 
Setzung zwischen politischem und Kulturwillen wird den Schlulistein der Ta
gung bilden. Anmeldungen an Resch, Remscheid, Goethestr.

Jugend und Biihne nennt sich die vom 3. bis 5. September d. Js. in Berlin 
stattfindende Tagung des Zentralinstituts fur Erziehung und Unterricht, auf 
der durch Vortrage und Ausfiihrungen gezeigt werden soli, wie das Jugendspiel 
sich aus bloBer Nachahmung des Berufstheaters' zu einer lebendigeren der Ju
gend gemaB und aus ihrem Gemeinschaftsgeist heraus entwickelten Gestaltung 
bringen laBt. Neben Vortragen werden Auffiihrungen das bisher Erreichte 
Zeigen. Ais R e d n e r  sind gewonnen: Walter Blachetta-EIgersburg, Julius 
Blasche-Hamburg, Joseph-Ditzen-Frankfurt, Anton Ettmayr-Miinchen, Dr. Ju
lius Frankenberger-Frankfurt a. M., Georg Gotsch-Berlin, Prof. Dr. Andre 
Jolles-Leipzig, Dr. Hans Lebede-Berlin, Direktor Martin-Luserke-Wickersdorf, E. 
R. Miiller-Magdeburg, Erich Scharff-Fiamburg und Lothar Schreyer-Weimar. 
Aufgefiihrt werden: Ein mit Hamburger Volksschu!erinnen erarbeitetes Tanz- 
marchen von Anna Helms; eine Primanerkomodie des Frankfurter Goethegym- 
nasiums ..Till"; ein Wickersdorfer Spiel; ferner „Spielmanns Schuld", darge- 
stellt von einer Gruppe der Berliner Arbeiterjugend; „Loth", ein Weckspiel 
(Munchner Neudeutsche und Wandervógel) das Spiel vom Gottmenschen (SpieK 
gruppe BlachettaR „Der Tanzer unserer lieben Frau“, ein Legendenspiel (Frank
furter Neudeutsche und Quickborner) und Lothar Schreyers „Mondspiel". TeiL 
nehmerkarten kosten 3.— Mk„ multipliziert mit dem Buchhandlerindex vom 
15. (August und sind móglichst zeitig bei der Geschaftsstelle des Zentralin
stituts, Berlin W. 35, Potsdamerstr. 120, źu bestellen.

Gsogrsphisclra Literatur
O(to Ganzer. Schones deutsches Land. Leipzig 1922, Diirr.

In der Tat „ein Buch des Frohsinns und der Zuversicht, wie jungę Gesellep 
ihr Vaterland erwandern und erleben, die Alten und Weisen seine Schónheit 
schnuen und kennen, und alle ihre Heimat von ganzer Seele lieben". Im
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Rundschau: Literaturbericht.

Kainpi um die Zukunft wird dem Deutsch-und Erdkundelehrer starker ais 
bisher die Aufgabe erwachsen, treues Bewahren und starkę Liebe und innigstes 
Verstandnis in die Herzen der Jugend zu pflanzen, fur das was uns blieb und 
was wir schaffen wollen, die wirkliche uemeinschaft aller Deutschen. Dies 
Buch mit seinen wohlausgesuchten deutschen Landschaftsschilderungen fiillt in j 
der Schullektiire eine fuhlbare Liicke aus. Mag es fur den Schiller selbst zu 
teuer sein, so muB jeder Lehrer es aber stets zur Hand nehmen kónnen. Also 
hinein in jede Schulbibliothek und Klassenbibliothek. Ein schóneres Geschenkbuch 
fiir die reifere Jugend laBt sich kaum denken.
Heinrich Kaiser. Der Erdkundeunterricht in der Arbeitsschule, Frankfurt a. M.,

Diesterweg.
Die Fulle arbeitsunterrichtlicher Stoffe in der Erdkunde ist iiberreich. Sie 

alle werden auch hier wieder an Stichproben uns vorgefiihrt, nicht aber in 
„allgemein gultigen, normativen, theoretischen" Erórterungen, die fiir den Ein- 
zelnen bei wechselndem Lehrgeschick und verschiedener Auffassung immer nur 
schwankenden Wert besitzen, sondern vielmehr in ganz subjektiver Darstellung 
an der Hand praktischer Beispiele. So gibt das Buch viele unmittelbare Art-, 
regungen. Es wird deshalb seine Absichł nicht verfehlen, aufzumuntern zu 
immer neuen Versuchen, mit arbeitskundlichen Beispielen im Erdkundeunterricht 
fortzuschreiten. Die Bedeutung des Bildes und seine arbeitsunterrichtliche Aus-t 
nutzung ist ohne Zweifel zu wenig betont. Bild und Landkarte .miissen Hand 
in Hand arbeiten. Einige genauer durchgefiihrte Beispiele waren fur das Ka
pitel „Das Wirtschaftsleben" dringend am Piatze. Hier tanpen viele Lehrer noch 
am meisten im Dunkel. Mit Lehrproben ahnlicher Beispieldarbietungen kommen 
wir m. E. weiter wie mit allumfassenden Erórterungen, wenn sie im einzelnen 
auch noch so subejktiv gefarbt sind.
Ł. v. Seydlitz. Geographie fiir hóhere Lehranstalten. Breslau 1922, Hirt.

A. R o h r m a n n  gibt unter Mitwirkung bekannter Schuigeographen — 
K n o s p e ,  L i i t g e n s ,  A b r i c h t ,  P u l s ,  R e i n h a r d  und T h o m  — die 
Einheitsausgabe des „Seydlitz" in sechs Heften nebst einem Vorstufenheft in 
vorbildlicher Weise heraus. Eine solche buchhandlerische Leistung muB in 
unsern Tagen uberraschen und geradezu entziieken. Die Bilder — z. T. auch 
Bunttafeln — iibertreffen nach Inhalt und Darbietung alles in Schulbuchern 
bisher Geleistete. Schade, daB sie nicht im  ̂Text eingeschaltet sind! Zahlreiche 
Skizzen, Diagramme, Zahleniibersichten erhólien die Brauchbarkeit des Buches. 
Die starkę Betonung der wirtschaftlichen Verhaltnisse in der Landerbehandlung 
die stets in echt geographischer Weise aus den natiirlichen Boden- usw. Ver- 
haltnissen herauswachst, ist lebhaft zu begriiBen. Wir wiinschen dem Buche 
den erhofften Erfolg in vollem MaBe.
Kreuzberg, Die Heimat ais Lebensąuelle der Jugend und Volksblldung:
NieBen, Die Schule im Dienst der Heimatforschung. Fleidelberg 2922, Ehrig.

DaB die Heimatforschung zu den dringendsten Angelegenheiten des deutschen 
VoIkes und seinen Schulen gehórt, wissen heute wohl die meisten Vo'ksfiihrer 
und Schulmanner. Die vorliegenden Heftchen wollen durch theoretische Erór
terungen und praktische (dem Rheintand entnommene) Beispiele an dieser Hei
matforschung teilnehmen und zu ihr anregen. Ihre einzelnen Gebiete (Natur- 
wissenschaft, Geschichte, Volkskunde usw.) werden naeh Bedeutung und den 
Mitteln. die dafiir zu Gebote stehen, untersucht. Manche praktische Stiicke 
machen das Buchlein empfehlenswert.
R. Lehmann, Geographlsche Beobachtungen. Leipzig 1921, Quelle &  Meyer.

Das vorliegende verdienstliche Heft aus „Wissenschaft und Bildung" stellt 
den 2. Band dar von „Das Studium der Erdkunde1 mit besondelrer Beriicksichr 
tigung der Geographielehren". Es- fiihrt uns ein in die Hilfsmittel der Be- 
obachtung im Freien, der Veranschaulichung geogr. Tatsachen in der Schul- 
stube, in die Anleitung zu erforderlichen technischen Fertigkeiten. Viele Lehrer 
werden die auf Universitat und Seminar in dieser Richtung gegebenen Anregun- 
gen erst nutzbringend verwerten kónnen, wenn sie sich an der Hand dieses 
aut Jahrzehnte Ianger Erfahrung sich griindenden Buches, vorbereiten. Zahlreiche 
Literaturhinweise ebnen den Weg zu weiterer Vertiefung in die unerlaBliche Ver- 
wendung der Anschauung in dem geogr. Unterricht. Hier finden sich arbeits- 
kundliche Anregungen in reicher Fulle. Das Buch ist methodisch zeitgemaB 
und sollte nirgends fehlen. Dr. W. S c h m i d t ,  Cóthen.
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Ml  T T E I L U N 6 E N  F U R  E L T E R N
Dr. jur. Hugo Sauer: Jugendberatungsstellen letztes Ziel*)
IDresdner Bank Bln. W 56)

„Wir mussen den Schwerpunkt darauf iegen, die Straffalligkeit aurch ent- 
sprechende MaBnahmen zu verhiiten, wir m u s s e n  v e r h i n d e r n ,  d a B 
J u g e n d l i c h e  i i b e r h a u p t  b e s t r a f t  w e r d e  n“, sagt Hellwig (Pr. Jahr- 
biicher Bd. 175 S. 202). Besser aber ais Reform der Strafart und des Straf- 
systems gegen Jugendliche, besser ais theoretische MaBnahmen vermag das die 
praktische MaBregel der Jugendberatungsstellen, die uberdies hierin nur einen 
bleinen Ausschnitt in ihrem Tatigkeitsfeld sehen sollen, denn sie sollen nicht 
Hur Straftaten vorbeugen, sondern allen jugendlichen Unbesonnenheiten, Flucht 
Und Seibstmord, indem sie jedem beladenen Herzen offen stehen. Professor 
Paul Hildebrandt berichtet in der Voss. Zeitung vom 5. Februar 1923, daB an 
einer Lehrerbildungsanstalt die jungen Leute sich selbst einen Lehrer ais „Be- 
rater" gewahlt hatten. Die ganze Institution hat eben nur dann Sinn und Wert, 
^enn sie ehrenamtlich wirkt In einem Berliner stUdtischen Communiąue vom 
?. Oktober 1922 wird darauf hingewiesen, daB der Kampf gegen die der Ju- 
gend drohenden Gefahren „aussichtslos" erscheint, wenn nicht e h r e n a m t i i c h e  
K r a t t e  a u s  a i l e n  K r e i s e n  d e r  B e v 5 1 k e r u n g  mitwirken. Schon 
am 2. November 1921 erklarte der Schopter des ersten deutschen Jugendamts 
in Frankturt, der also gewili sachverstandige Oberbiirgermeister Dr. Luppe, 
Niirnberg: „Man mtisse die ehrenamtlichen Rratte mehr ais bisher wieder 
heranziehen und aus der óffentlichen Fiirsorge diejenigen Falle ausscheiden, in 
Benen Selbsthilte mSglich sei." Wenn die stadtische Jugendpflege só nach ehren- 
nmtlicher Mitarbeit ruft, ist es einleuchtend, daB eine so gegen jedes behórd- 
liche Schema sich wendende Neuschopfung wie eine spezielle vorbeugende 
Jugendberatungsstelle schon rein begrifflich ehrenamtlich sein muB.

D a m i t  k o m m e  i c h  z u m  S c h i u s s e  z u  d e r  F r a g e ,  w a s  j e t z t  
g e s c h e h e n  muB,  d a m i t  i n a l l e n  d e u t s c h e n  Or o B-  u n d  Mi t -  
t e l s t a d t e n  J u g e n d b e r a t u n g s s t e l l e n  n a c h  e i n e m  e i n h e i t i i -  
c h e n  S y s t e m  u n d  e i n h e i t f i c h e n  R i c h t i i n i e n  g e s c h a f f e n  u n d  
ge e i t e t  w e r d e  n. Die Frage stellen heiBt schon sie beantworten: es muB 
eine Organisation zu dem Zweck geschaffen werden, nachdem sich jetzt heraus- 
gestellt hat, dali die' Jugendberatungsstellen lebensfahig sind und bei geniigender 
Kenntnis von ihrer Existenz reich besucht werden.

Es m uB e i n e  R e i c h s o r g a n i s a t i o n  d e r  d e u t s c h e n  J u g e n d 
b e r a t u n g s s t e l l e n  mi t  L a n d e s - ,  P r o v i n z i a l -  u n d  O r t s g r u p -  
Pen g e s c h a f f e n  w e r d e n ,  mit einheitlichen Richtiinien und demgemaB 
einheitlichen Śtatuten, wie sie naćh langeren Verhandlungen und personlicher 
Hucksprache in einer siiddeutschen Groiistadt jetzt entworfen sind und nach 
cienen zwei Dutzend Berater und Beraterinnen (im Einvernehmen mit den Be- 
hórden) ihr segensreiches Werk in diesen Tagen beginnen. Die Ausdehnung 
tlieser Ortsgruppe zu einem Landesverband ist bereits in Aussicht genommen. 
Von einem Abdruck dieser Normen sehe ich inlolgemange!ndenRaumsder,,Weuen 
£rziehung" ab; sie sind indessen eine feste Richfschnur, die durch periodische 
■iusammenkunft der Berater und Beraterinnen des Orts-, bezw. der grolieren 
Hezirke zwecks Austausch der Erfahrungen erganzt werden sollen. Die Zen- 
Ralleitung konnte durch eine Zeitschrift den Austausch der Erfahrungen in den 
verschiedenen Teilen des Reichs vermitteln, um eine standige Fiihlungnahme 
zu gewahrleisten und weniger bemittelten Beratern, die Reisekosten z u ' der 
jahrlich etwa einmal stattfindenden Reichstagung oder den Landestagungen 
2U ersparen. Eine periodische Zeitschrift konnte auch die Zahl und Art der 
Falle erfassen, Fingerzeige fur Bewaltigung ungewohnlicher Schwierigkeiten er- 
geben, beweisen, was und wie es geleistet wird und so Vertrauen und Freunde 
>m In- und Ausland werben.

*) Entwurf des SchluBkapitels aus dem im Herbst im Verlag von Ernst Olden
burg, Leipzig, erscheinenden Buch: „Jugeudberatung, Idee und Praxis 1914-1923“.

ruck (gratis) sowie Zusendung zweier Beiegexemp)are gegen Nachnahme des 
portos und des Preises der Exemplare an die Adresse des Yerfassers erbetenl
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Mitteilungen fur Eltern.

Aber die Arbeit soli nicht nur auf Deutschland beschrankt werden, sondern 
weiterhin auf alle Lander deutscher Zunge, und die Propaganda dariiber hinaus 
aut alle, die unter der gleichen Jugendnot ieiden, wie beispielsweise Amerika- 
Nach ganz unvollstandigen Berichten haben in diesem f-iundertmiliionenvolke im 
Jahre 1921 20 000 Menschen Selbstmord begangen, d a r u n t e r 858 K i n d e r ,  
im Jahr zuvor 12 000 Personen, eingerechnet 707 K i n d e r ,  d a r  u n t e r  Kna-  
b e n  v o n  d u r c h s c h n i t t l i c h  15, u n d  M a d c h e n ,  v o n  d e n e n  
d a s  j i i n g s t e  n o c h  n i c h t  d a s  f u n f t e  L e b e n s j a h r  e r r e i c h t  
h a 11 e. Mitte des gleichen Jahres veriibten innerhalb einer Woche f u n f  K i n 
d e r  u n t e r  15 J a h r e n  Selbstmord; zwei ' davon griffen zur Waffe, ein 
Madchen sprang ins Wasser, zwei andere tóteten sich durch Einatmen von 
Oas. « {

Wir wollen sagen: Euere Quaker haben viele unserer Kinder durch Spei- 
sungen am Leben erhalten; dafur danken wir Euch, indem wir durch unseren 
Rat die Eurigen vor seelischem Verzweifeln und Selbstmord bewahren wollen- 
Soweit die ehemals feindliche Welt uns noch immer fur Hunnen halt, fur 
Kindermorder, wollen wir ihr zeigen, daB wir „Wilden" doch bessere Menschen 
sind,

Eine Fiille von Arbeit ist hier angedeutet, und sie wird noch wachsen 
durch Fiihiungnahme mit internationalen Organisationen, die ich nicht weiter 
namhaft machen will. Aber diese Arbeit ist zu groB fur e i n e n Menschen, 
der auch tiber den beruflichen achtstundigen Arbeitstag hinaus taglich gebunden 
ist. Die Iangjahrige ' Erfahrung allein tut es nicht, sie muB sich vereinen 
mit einer Schar begeisterter Mitarbeiter, die unter Arbeitsteilung freudig an 
die groBe Aufgabe gehen. Zu dieser Mitarbeit rufę ich hiermit alle Amts- 
stellen und Private auf, die meinen Darlegungen zustimmen. Fangen wir an 
mit der Organisation in Deutschland, denn wie ich an anderem Ort einmal 
ausfuhrte: es genugt nicht, wenn irgendwo im kleinsten Kreise ein oder 
ein paar Jugendliche einmal beraten werden. Eine der ganzen deutschen fu* 
gend offenstehende Hilfe tut not; der Begriff Jugendberatungsstelle muB sich 
den Kopten der fugendlichen so einpragen, wie der Begriff .Feuerwehr sieli 
automatisch einstellt, wenn es brennt. Ein seelisches Rotes Kreuz der Jugend 
soli sie sein, bei uns und anderen VoIkern, damit das Leben tiber Grauen 
una Tod wieder triumphiere. An dieser Aufgabe mitzuwirken kónnte unbe- 
sichadet aller politischen, religiósen oder sozialen Divergenzen Manner und 
Frauen aller Richtungen, zunachst bei uns in Deutschland, vereinen. j e d e  
M e i d u n g  e r n s t h a f t e r  M i t a r b e i t  a u s  Gr o B -  u n d  M i t t e l -  
s t a d t e n  s e i  w i f l k o m m e  n. M ó c h t e n  s i e  a u s  a l l e n  Te  i I en  d e s  
R e i c h s e i n 1 a u f e n ! Es ist Dienst an unserem armen Vaterlande, und ihm 
wiederum wird jede internationale Arbeit auf dem Gebiet zu Gufe kommen.

Vom Kampfe gegen die Gcwalt. Dem Beispiele der englischen Quaker, die 
wahrend des Weltkrieges so tapfer Gefangnis und Schande auf sich nahmen, 
um den staatsbefohlenen Mord abzulehnen, folgen nun auch immer zahlreichere 
Deutsche. Es hat sich e i n , , Bu n d  d e r  K r i e g s d i e n s t v e r w e i g e r e r "  
gebildet, dessen Sekretariat Martha Steinitz, Berlin-Charlottenburg-Westend, NuB- 
baumallee 17, fiihrt. Dort beziehe man (kostenlos) die Drucksachen
dieses Bundes. Der Bund erhebt k e i n e Beitrage, verlangt nur die Verpflich-
tung auf seine Grundsatze. Jeder Bezieher sollte wenigstens einmal diese 
Dinge durchdenken, er darf nicht skeptisch lacheln und Kleists1 Vor-Ibsen-Art 
in der poetischen Konstruktion der ,,Hermannsschlacht“ jetzt in die Jugend-1 
kópfe deklamieren: Wenn Hermanns Verlogenheit und Thusneldas hysterisches 
Megarentum „deutsch" ist, so verzichte ich auf „Deutschtum". Im Gedankefl 
tler Kriegsdienstverweigerer treffen wahres Christentum mit wahrem Sozialis- 
mus und echter Demokratie zusammen. Wille zur Kultur! — Sie sind k e i n e  
Tolstoianer. Ihre Einstellung zur G e w a 11 erkennt man am besten aus Magnus 
S c h w a n t j e s  grade auch fiir Padagogen sehr interessanter Schrift ,,DaS
R e c h t  z u r  G e w a 11 a n w e n d u n g". (Verlag Neues Vaterland, Berlin
W. 62). Man lese unbedingt dies Heft und bitte Frl. Steinitz um ihr Materia!.

P a u l  O e s t r e i c h .
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N A C H R I C H T E N  A U S  O E M A U S L A N D E
Lehrerschaft und Politik-

Unter diesem Titel bringt die englische sozialistische Wochenschrift „The 
New Leader' vom 25. Mai nachstehenden erfreulichen Bericht:

„Am Pfingstsonntag wurde in England die erste ausgesprochen politische 
Lehrerorganisation gegriindet. Es ist dies die „Teachers' Labour League" (etwa 
oProietarischer Lehrerbund") der sich nach seinen Statuten bemuhen wird,. 
die Sache der Erziehung durch Zusammenarbeit mit der Labour Party und 
anderen sozialistischen Organisationen zu fórdern und eine neue Gesellschafts- 
ordnung herbeiftihren zu helfen. Obgleich der Plan zur Bildung dieses Bundes 
erst vor wenigen Monaten gefaBt wurde, gehóren ihm bereits 146 zahlende Mit- 
gheder an, die von einem ausgezeichneten Vorstand geieitet werden. Aktive 
Ortsgruppen bilden sich iiberall im Lande. Die Initiative zur Grundung des 
Bundes ging von Mitgliedern der 1. L. P. (Unabhangige Arbeiterpartei) aus, die 
dem Lehrerberufe angehoren. Die feste Grundlage ihrer Arbeit ist die bei 
denkenden Lehrern wachsende Erkenntnis, daB bei den alten politischen Parteien 
die Erziehung an letzter Stelle kam, wahrend die Arbeiterpartei ihr die groBte 
Wichtigkeit beimiBt. Die Koalition fing eine Polidk an, die von den Tories
noch weiter ausgebaut wurde, die zur Verelendung des Erziehungssystemes und 
zur Autopterung der Kinder fiihrte, und nicht nur vom erzieherischen Standpunkte 
ist diese Politik ais siindhaft zu verurteilen. Die geistigen und seelischen Ent- 
Wicklungsmóglichkeiten des Kindes hangen ebenso sehr von seinem Zuhause ais 
von der Schule ab, die es besucht. Kinder, die in Elendsąuartieren geboren 
Werden und aufwachsen, sind von vornherein gehemmt: der beste Lehrer kann 
ihnen das geraubte Erbe an Gesundheit nicht wiedergeben. Augenbiicklich wer
den dem Kinde alle guten Móglichkeiten — kleine Klassen, spezielle und Fort- 
bildungsschulen, Kindergarten aus Sparsamkeitsgrunden geraubt. Nur in einer 
sozialen Ordnung, die das menschliche Leben an erste Stelle setzt, kann der 
gewissenhafte Lehrer volle Befriedigung in seiner hohen Aufgabe finden. Aus 
diesem Grunde sehen sich die Lehrer genotigt, sich im Denken und handeln 
politisch einzustellen und sich der sozialistischen Partei anzuschlieBen."

Diese fortschrittliche Lehrerbewegung in England ist auf das warmste 
zu begriiBen und es ware wunschenswert, daB noch verwandte deutsche 
Lehrerbiinde, vor allem der „Bund entschiedener Schulreformer" so schnelt wie 
rnoglich mit der englischen Schwesterorganisation zum . Schriftenaustausch und 
truchtbarer internationaler Zusammenarbeit in Verbindung setzt.

M a r t  ha  S t e i n i t z .

Internationale Jugend-Briefwechselstellen
In allen Landem werden jetzt durch die „W e 11 j u g e n d 1 i g a" ent- 

sprechend ihrem Programm Briefwechselstellen ins Leben gerufen, welche allen 
iungen MenSchen, die fiir die Verwirklichung einer irbernationalen Gemeinschaft 
eintreten, Oelegenheit zum Gedankenaustausch mit Kameraden anderer Lan- 
der bieten, indem sie dereń Adressen vermitteln.

In Deutschlmd lautet die Brieiwechselstelle das Sekretariat der 
WeltjMgendiiga, Berlin NW. 52, CaMnstraBe 23, 

wohin man sich wenden mogę, indem man angibt:
1. seinen Namen, Beruf und Adresse
2. Alter
3. in welcher Sprache die Korrespondens gefiihrt werden soli
4. besondere Interessen usw.
5. Nation des Partners.

Verbindung besteht mit fast samflichen Auslandsstaaten.
Man fiige seinem Briefwechselgesuch wenigstens 500.— Mk. fiir Riickporto 

usw. bei. Die Vermittlung der Anschriften erfo^t sonst k o ę t e n f r e i ,  doch 
sind treiwiFige Beitrage auf Postseheckkonto Berlin . NW. 7, Nr. 67 145 („Welt- 
iugendliga") sehr erwiinscht.

Man verlange Schriften der „Weltjugendliga", welche vom Sekretariat und 
den Ortsvertrauensleuten 1 auf Wunsch kostenfrei zugesandt werden (gegeń Er- 
stattung des Riickportos).
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Nachrichten aus dem Auslande.

Konferenz der internationalen Arbeitsgemeinschaft sozialistiseher Erziehungs- 
organisationen.

Gelegentlich des internationalen Arbeiterkongresses in Hamburg tagte atfl 
.23. 5. 23 uriter dem Vorsitz von Max Winter-Wien die Internationale Arbeits-j 
gemeinschaft sozialistiseher Erziehungsorganisationen, die im Vorjahre auf An- 
regung der Fuhrer des osterreichischen Arbeitervereins „Kinderfreunde'' hifl! 
in Salzburg begriindet worden war. Es waren diesmal Vertreter von acht 
europSischen L&ndern anwesend, dazu ein Vertreter des Internationalen Gewerk- 
schaftsbundes in Amsterdam. Die Arbeitsgemeinschaft hat vorlaufig defl
Zweck, einen losen Zusammenhang zwischen ah denen zu ermoglichen, di* 
innerhalb der Arbeiterbewegung an Erziehungsfragen interessiert sind. Die Be- 
richte der verschiedenen Genossen ergaben, daB dariiber hinaus ein einheitliche* 
Vorgehen aut padagogischem Gebiet infolge der volligen Verschiedenheit def 
erzieherischen Versuche in den einzelnen Landem vorldufig ais aussichtslos er- 
scheint. Die gegen die sozialistische Arbeiterschaft gerichtete Reaktion in def 
meisten Landem Europas erschwert den Ausbau erzieherischer Unternehmungefl 
ungemein.. Dennoch war man sich einig darin, dali alles daran gesetzt werdefl j 
miisse, um das spezifische Problem der proletarischen Padagogik einer Losungi 
naher zu bringen: Was geschieht mit dem Kinde auBerhalb der Schule, wie 
ist es zu behandeln, wie kann diese Behandlung durchgefiihrt werden ? Gro-! 
Bes Interesse fand ein Referat des Genossen Frankowski-Wien, der die erfolg-j 
reiche retormpadagogische Arbeit der Wiener Elternrate schilderte. Beschlossefl 
wurde, intensive Verbindungen insbesondere mit den sozialistischen ]ugendver-j 
banden und den sozialistischen Lehererorganisationen aufzunehmen, um von| 
dieser Seite her Hilfe fur die Arbeit an den Kindern zu erhalten, die bei def; 
heutigen Lagę der Arbeiterschaft ebenso sehr Fiirsorge- wie Erziehungsarbeit j 
sein muli. Das Arbeitsprogramm der Internationalen Arbeitsgemeinschaft ist ir>j 
deutscher, englischer oder franzósischer Sprache erhaltlich durch den Sozialde-! 
mokratischen Erziehungsverein „Freie Schule-Kinderfreunde", Wien XIII, SchloGj 
Schónbrunn. H o d a n n-Berlin.

Freie padagogische Hochschulkurse des Bundes entschiedener Schulreformef
Durch zahlreiche Wiinsche’ und Anfragen aus dem In- und Auslande ver-1 

. anlaBt, beaibsichtigt der Bund entschiedener Schulreformer im kommenden | 
W i n t e r h a l b j a h r  (etwa ab 20. Oktober) in B e r 1 i n freie padagogische j 
Hochschulkurse fur Lehrer, Lehrerinnen, Eltern, Studierende und alle an einer 
neuen Erziehung interessierten Manner und Frauen einzurichten. In Aussicht | 
genommen sind V o r I e s u n g e n  mit freier Aussprache, p r a k t i s c h e  K u r s e j  
in verschiedenen Lehr- und Ausdrucksgebieten (Geschichtsunterricht, Naturwis- 
senschaften, Kunsterziehung, Zeichnen, Formen, Werkunterricht, Oymnastik u. J 
s. w.), B e s u c h e  in Schulen, Werkstatten und Erziehungsanstalten, sowie | 
S p r e c h s a l e  iiber Einzelfragen der praktischen Schui- und Erziehungsarbeit-j 
in der Reihe der Vorlesungen móchten wir vor allem eine E i n f i i h r u n g  i n 
d i e  m a n n i g f a c h e n  n e u e n  S c h u l v e r s u c h e  geben, die seit etwa 
zwei jahrzehnten in Deutschland unternommen worden sind (Arbeitsschulen der 
verschiedenen Auffassungen, Versuchsschulen, Landerziehungsheime, freie Schui- 
gemeinden, Gemeinschaftsschulen, Siedlungsschulen, Werkschulen, elastische 
Oberstufe u. s. w.) und glauben dies am besten dadurch erreichen zu konnen, 
dab wir die Begriinder oder Leiter solcher Versuche in je einem, zweistiindigeri 
Vortrage mit anschlieBender Aussprache personlich zu Worte komrnen lassen- 
Bei den VortrSgen, die offentlich sind, rechnen wir auf eine zahlreiche Horer- 
schaft, damit die erheblichen Kosten dieser Veranstaltung durch ein verhalt- 
nismaBig niedrig bemessenes Eintrittsgeld (etwa 0,20 Mk. mai Buchhandlungs- 
index) aufgebracht werden konnen.

Gm die Beteiligung an den Kursen im Interesse einer griindlichen Orga- 
nisation recht bald iibersehen zu konnen, bitten wir schon jetzt um An me l -  
d u n g e n ,  besonders auch aus den Kreisen unSerer auslandischen Freunde- 
Weitere Bekanntmachungen iiber Art und Umfang der Kursę erfolgen in defl 
nachsten Nummern der „Neuen Erziehung".

Meldungen sind zu richten an
Studienrat F r a n z  H i l k e r ,

Berlin-Schóneberg, InnsbruckerstraBe 14/15,
(Fetnruf Stephan 103 Nebenanschi.)
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