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PAUL OESTREICH: Tagungsgedanken
Schon wieder eine „Mustermesse" ? So hohnt man wohl, wo 

„Neue Bahnen" rosteten und nun ;,norma,!" vorschreiben beides, das 
Tempo und die Spurweite, wahrend g leislos heranschnaubt die fres- 
sende Not. Und Kari Wilker, der vielleicht nicht weifi, dafi jener 
Hohn der „Neuen Bahnen" u n s  — und m ir besonders! — gailt, 
donnert: „Macht nur so weiter! — nur o h n e  uns !  Buhit um die 
Masse, wenn ihr meint: Masse sei das Rettende. Aber buhit nicht 
um uns — wie wir nicht um euch bublen!" W er buhlte um 
Euch? — Doch lafit es Euch sagen: Es klingt so argerlich, so 
philistros, was Ihr da priigt! Ressentiment und Richtungslosigkeit, 
Besitzerstolz (im „Echten", „Wahren") und Schulmeisterei im Neuen! 
Ihr tatet doch das Eure und nun wogt die Welt nach i h r e r  Kraft, 
nun stiirmt an Euch vorbei der Larm, die Lebensgier, die „undankbare" 
Masse! Nun schmaht ihr drób, verflucht und stofiet ab, Ihr Grofi- 
meister der Padagogik und des Jugendtums. Und wir? wir hallten 
unsere Kraft fur keinen Raub, unsf ist die Sehnsucht feil zwar nicht, 
doch auch nicht einweckbar! Wir wissen: Esoteriker sind krank 
im Mark und Massenfeinde werden uns nicht helfen. Wer so voll 
alten Geistes ist, dafi er meint, er konne allein in kleinen Kreisen, 
engen Zirkeln, in Volkshochschulen, Heimen usw. die Offiziere riisten, 
die Trager und Fiihrer schulen, an) denen die Welt genesen soli, der ist 
blind oder verbittert und hafit, weii seine Liebe Schiffbruch litt.

Die Menschheit hat die Ewigkeit vor sich, darum kann sie nicht 
warten. Zahllos ist die Masse, drum kann sie keinen missen und 
biicht allzeit und allerorten auf und, schlagt die Fiihrer tot und schafft 
sich neue. Die Masse, unser Volk, das Menschenantlitz, die Begab- 
ten und die Kummerlinge, Karl Wilker, sie alle w a r te n  — aber 
heut e  schon! Nun habt ihr recht: Wer e i n e m Menschen Liebes 
tut, der ist zehnmal besser, ais einer, der nur schwiitzt, um zu betauben 
oder zu gewinnen! Doch ist denn so die Wah'1? Wird Volk in 
Hinterpommern davon satt, dafi in Thiiringen in engem Kreis gerungen 
wird, und blicken Kinderaugen froh in Schlesien, weil es in Ham
burg Gemeinschaftsschulen gibt? Was ketzert Ihr der eine stets den 
andern? Seht Euch die Menschen an, ob sie sich verzehren und 
ob sie gegen ihren Vorteil tun! D as ist das beste Sieb: Wer bliebl 
frei von Gewinn?! Und sagt ihr dann: Die Eitelkeit entschadigt 
ihn! Und schreit ihr: Seht u n s  an. Wir waren Leute der Ta t !  
Wir s c h u f e n  Werk- und Gemeinschaftsschulen, wir g in  gen,  ais 
das Tun nicht ganz und saubert blieb! So seid Ihr pharisaerhaft, so 
ohne Weltkenntnis, so ohne Lieb und Glauben. Ihr s e h t  dann 
nicht einmal: In Hamburg h e r r s c h t e  alte Freiheit, w ir  ringen 
— selbst mit „sozialistischen" Schulinstanzen — noch — nach einer
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„Revolution", — um e l e m e n t a r s t e  burgerliche und padagogi- 
sche Freiheit. Und wenn Ih r  „Manner der Tat" seid, weshalb ver-| 
lafit Ihr Euer Werk und geht beim ersten Ruf von ihm, der eine 
ais Verwaltungsmann, der eine ais Gelehrter? Und was ihr uns 
gesandt habt, das versagte kjaglich. W ir  schmahen n i ch t ,  doch j 
sehen wir: D as  L e b e n  t ó t e t ,  w e r  v e r l a n g t ,  daf i  ma n  i hm 
n a c h a h m e ,  wer Gestaltungen umpflanzen will in fremden Boden! 
Nichts Diimmeres ais jene „Musterhaftigkeit", die i h r e  Trefflich- 
keit, ih r  Werk, i h r e  Schiller, i h r e  Lektionen hinausfiihrt in die 
Schau, ins Publikumtheater. Der padagogisch-methodische Schub 
meisterimperialismus prahlt sich allenthalben aus und hat wer ein- 
mai seine Sache gut gemacht, dafi Kinderaugen leuchten und jungę 
Menschen frei sich geben, so exportiert er's dann und wird ein 
Vorgesetzter und ein Vogel auf der Stange, eine Autoritat, dafi' Gott 
erbarm'1 Aus s e i n e m  L e b e n  ward ein Todespanzer der andern, i 
eine neue Uniform. Womóglich „Wissenschaft". In j e d e m  unteu 
uns sitzt d e r  Banause! Doch „óffentliche Schule" heifit ganz anderes, 
heifit Gemeinsamkeit von Jugend, Eltern und von Lehrern!

Der Geist ist autochthon und autonom, wenn er die Menschheit 
und den Menschen liebt. Er gliiht aus e in  e r Mitte nur: Wie 
wecke „ich den Menschen, wie weck' ich seine Lebenshelfer, die noch 
in altem Zwange tun, nach neuen Zwangen rufen ? Und diese Glut 
— sie brennt erbarmungslos in uns1 oder wir liigen Konjunktur ver- 
schiedener Feinheit! — sie strahlt sich aus. S ie  treibt uns durch 
das Land, sie reinigt zur Askesa fast das Leben, sie foltert das Ge- 
wissen: Tust Du auch genug? Die Harmonie ist nur ein Grał, nach 
dem wir irren. Unserer Zeit Verzerrtheit gibt das Potential, aus 
dem kostbare Lebensfliisse sich ergiefien konnen. Die Spannung zwi- I 
schen dem opportunistisch-intellektuellen und dem religiósen Men
schen, die immer da sein wird, sie entladt sich ruttelnd und trummernd 
in Konflikten, in vernichtenden — oder lósenden — Katastrophen, | 
wenn „resolute" realpolitische Silberlingsliebhaber in ihren Judasstun- 
den ihre Liąuidationen vollziehen, um „Menschen sein zu konnen".

„Mensch" kann nicht sein, wer fli-eht, sich rettet, „Masse" von j  
sich schtittelt. Aus „Masse" wird der Mensch geboren, j e d e r 
Mensch. So wollen wir ihn weiter rufen, in nuchterner Besessen- : 
heit, landauf, landab, so weit die Krafte reichen, so lange sie noch | 
wiederkehren. Zu Eltern, Jungen, Lehrern sprechen wir: Das Vo l k  
soli s e i n e  „Schule" schaffen. „Etliches aber fiel auf gutes Land!" 
Wo aber nicht gejatet und begossep wird, was soli da wachsen ? \ 
Roden, pfliigen, eggen, saen, betreuen, das ist unser Sinn, ernten j 
werden w ir  nicht!

Ist nun klarer geworden, was unser „tagen" soli? Dafi wir’s 
nicht lassen d i i r f en!  Dafi B o e l i t z  nichts versteht, wenn er sagt: 
„Ich mochte denjenigen, die auch heute noch zu den Entschiedenen 
Schulreformern gehóren oder sich zu ihnen rechnen, zurufen: Schauen  ̂
Sie nicht immer zuriick in die Vergangenheit, hinein in die Theorien i 
und die Konstruktionen, die damals, wahrencl des Krieges, zu Ende 
des Krieges und nach der Umwalzung aufgestellt worden sind, son- 
dern wagen Sie einmal ganz frisch und frei und unbefangen den Blick i
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hinzurichten auf das, was bisher geschehen ist." „Auch heute noch"?! 
Dieser Geistesminister fiih.lt den Puls der Zeit! Er sitzt schon auf dem 
Ararat, fiirsorglich wohl, und psalmodiert. Wie etwa Gertrud Baumer 
und Helene Lange, wenn sie die althumanistische Schulform zuriick- 
wiinschen, „Freie Bahn dem Tuchtigen" und „Gleiche" Bildung fur 
die Aufstiegfrauen und -manner! Menschen der V e r g a n g e n h e i t  
stehn am Geburtsbette des Zukunftsmenschen und finden der Mutter 
Qualen interessant und ubertrieben!

„Euer Tagen ist Schwarmen im Utopischen!" so sagen die vor- 
sichtigen und „politischen" Leute der Mittej — — wahrend die „Vol- 
kischen" uns verfluchen, weil wir m e n s c h h e i ts  glaubig sind. Und 
doch verlangen wir nur, was aus Goethe — Kant — Fichte — 
Frobe! — Pestalozzi. rief, fur^s Volk, fur's g a n z e  Volk, d u r c h 1 
e i g e n e  Kraft des Volkes! Ist d a s  Utopismus, so nehmt den 
Strick, ihr weisen Pillendreher oder — — werdet a u c h  „Utopisten" 
des Real-Idealismus! J e t z t  seid Ihr Utopisten der Armseligkeit, 
der Mechanisierung, der Luge. Da schlagt nach der „Kreuzzeitung" 
ein Prof. Kuhl vor zur Abhilfe der Not der Geistigen die staatliche 
Festsetzung von vier Lohnklassen: die unterste fur solche, welche die 
Volksschule durchgemacht haben, die zweite fur die seitherigen „Ein- 
jahrigen", die dritte fiir die „Abiturienten", die vierte fur die Akade- 
miker. ,,In allen Betrieben, offentlichen wie privaten, muB das Ge- 
halt dieser Lohnklassen eine gewisse Spannung aufweisen, die auch 
bei Zulagen nicht gelockert werden darf." Die „Kreuzzeitung" findet 
das eine „hóchst bedeutsame Frage", der Erorterung bedtirftig und 
das „Deutsche Philologenblatt" druckt das ohne Kommentar ab. Aus 
ihm entnehmen wir auch den Beschlufi (Schlemmer!) der Wiirz-
burger Tagung: „-------— Es' bleibt zu fordem, die Schaffung einer
besonderen niederen, mittleren Laufbahn (Gruppe V und VI), fiir die 
dann das Einjahrige Bedingung ware, das, heifit also eine Einrichtung,
ahnlich der zurzeit beim Berliner Magistrat bestehenden.---------------
Eine Gleichstellung der Realschule bezw. der Mittelstufe einer VoM- 
anstalt mit den Begabtenklassen von Volksschulen oder mit der so- 
genannten preufiischen Mittelschule oder einer ihr gleichartigen Mit- 
telschule ist abzulehnen. Ebenso kann die Aufbauschule nicht pach 
3 Jahren die mittlere Reife erteilen . . . Diese Philologen sind 
doch weit kiihner ais wir. Wir wollen die Schule zum Leben. Sie 
fordem dreist: Schafft neue Stande, dafi unsere Todesschule leben 
konne! Das Leben ist fiir die Schule da! W ir aber sollen „Uto
pisten" sein! Und „antinational", weil win die Privilegien bekampfen 

a Ile,  des Besitzes, der „Wissenschaft", der Geburt, der Rasse, 
der Konfession, damit d e r  religiose Mensch' in j e d e m  sich gebaren 
konne:

Sollen wir noch der Finsterlinge o h n e  Politur Erwahnung tun ? 
Dafi es die „Staatspolitische Arbeitsgemeinschaft der Deutschnationa- 
len Volkspartei" der Deutschen Regierung in genauer Vorschri,ft 
empfiehlt, das „Volk zu bearbeiten'' (trotz „unbedingten" Vertraue:ns 
zum Volk — was ist d a „unbedingt" ?): „offe.nsives Verhalten, ohne 
Pausen, keine Halbheiten, sensationelle Inscenierung, Abwechslung in 
der Stimmungsbeeinflussung, Heranziehung hervorragender P r o p a -
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g a n d a  l e u t e  aller G ebiete"-------das> „VoIk", der Untertanen!, zu
erhitzen, bis die nationadistische Siedetemperatur erreicht ist, in der 
die militaristischen Krokodile auskrichen konnen! Sollen w i r nun 
in die Ecke gehen, Ihr Schmaher aus Sachsen oder Thuringen ? Oder 
redet Ihr in lauter Mifiverstandnissen aneinander vorbei, wifit nicht, 
wer gemeint ist und wen Ihr meint, werft Balie aus ins Unbe- 
stimmte, die unterwegs verwunden, wo Ihr es nicht wolltet?

Wer um Deutschland bangt, wie um „den Menschen", um die 
„Jugend", der muO jetzt seine Schuldigkeit tan, nicht raffen, nicht 
dtigen, nicht zanken! Sondern riitteln, wecken, sich miihen, uneigen- 
ntitzig und sauber sein und —> — verstehen, aus Liebe! W a h r h a f -  
t i g  soli er sein, dann bleibher ein Sue hen  der ,  ohne die Arroganz 
der Meisterschaft, des Arrives. Es ist eine g u t e  Sitte unserer Ta- 
gungen, dat! wir n i c h t  „Einigkeit" vorfiihren. Ich hórte manches- 
mal das Raunen in der Menge: , ,Die Leute wissen.ja nicht, was sie 
woilen!" Und „Die sind doch selbst nicht rhythmisch und harmo- 
nisch!“ Mit Ver.laub: Wir spielen kein Theater! Wir suchen Wege 
zu dem Ziele, das wir steckten und schauen. Wir laden Giiste ais 
Redner, wir lassen Leute cerschiedenen Urgrundes.’ — aber g i e i c h e r  
Liebe 1 — iiber Themen streiten. Wir „Fiihrer" selbst des Bunaes 
'sind uneins im Einzdnen und s a g e n  es in scharfen Worten! Die 
Tagungen miissen die Teilnehmer an Sauberkeit und Sachlichkeit und 
Duidsamkeit gewóhnen und durfen weder enden mit „Entschliefiun- 
gen“ und Abstimmungen, noch mit gewinnlosem Auseinandergehen. 
Mir ging es je  d e s  mai so: Aus jeder Landesecke, aus jedem Sireit 
bracht ich ein wenig neue Kiarheit mit. Und vielen geht es so! 
Der „Bund" hat Leben, so ilange es so bleibt: Wir iiefern uns des 
Geistes Scblachten! Und werben neue Scharen an, in Ehrlichkeit 
und Toleranz. Und jeder tut, „verwirklicht" dann an s e i n  er  Stelle, 
was e r kann, was s e i n e  Kameradschafti kann. Die Sehnsucht treibt 
uns 1000 Rader in den 1000 Fiiissen, der Geist schafft allenthalben 
s e i n e  Bilder aus s e i n  er  grofien Ljebeskraft.

W ar’moglieh solch ein Bund, in dem die einzeineh Biinde so 
ertranken — weil keiner Atilafi hat< noch einen Orden s e i n e r  Wich- 
tigkeit zu griłnden — ein Bund der Freiheit im gemeinsamen Glauben 
an Menschen, Menschheit, und an Menschlichkeit, ein Bund, der 
Charaktere nur der Selbsterstarkung durch selbstgebundenes Tun utn- 
fassen kann, war’ móglich diese w e r d e n d e  — die e i n z i g  mog~ 
liche! — Gemeinschaft? Nun, wir denken ihn und w  a g e n  ihn 
und — werden sicher scheitern! Was tut uns das? Ali das Ge- 
rede und Getratsche und all die Buttenpapierliteratur von „inherlich- 
keit" und „Stille im Lande" und ,,intensiver Gruppenarbeit, um Mis- 
sionare zu bflden", das ist ja nur zum Zehntel wahr und sonst 
Gepuder iiber Feigheit und Beąueinlichkeit und Nervenschwache und 
dergleichen tantenhaftes „Kreis"en auBeriialb des Sturmes.

„Erst Kiarheit, dann die la t" ! Das ist wie jenes Mannes Wunsch: 
„So klug wie-heute mochte ich noch eininal meine Jugend leben!" 
und Weibes Traum: „Noch einmal mocht’ ich lieben, nun aber den 
rechten!" — Oder das Versprechen Konrad Haenisch's: „Macht noch 
einmal mich zum Minister, dann sollt Ihr seh'n . . .!“ -- Das ist
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Versicherungsagentenweisheit. Das Leben muB gewagt sein! Das 
Gebaude der Gesefllschaft steigt empor, indefi das Baumaterial sich 
andert. Die Bauileute mussen diskutierend schaffen! Die Bauidee 
ist da. Beginnen wir: Den Baugrund saubern, Baumateriall herbei, 
ruft Arbeitskrafte, wir werden 'bauen nach; Bedarf und Kilugheit, doch 
mdglich, wissen wir, ist allerhand!

Was schmaht Ihr also? Unsere Tagungen sind Etappen zur 
Hochschuile des Volkes, sie wecken, warmen, sammeln (was wifit 
Ihr, wieviel Trost der Einsame mitnahm in seinen Kampf ?! Die Rede ist 
fast Nebensache: Dafi viele Sehnsiicstige beisammen waren, das 
macht so froh und stark!) und, kiaren doch auch wohl! Wir geberi 
n i c h t  Rezepte, wir machen n i c h t  vor, wir werfen Fragen aut 
und wagen Antworten und — haben E h r f u r c h t  vor dem Leben! 
Jawohl, wir registrieren nicht und machen nicht wie „Philologen- 
fiihrer" (ohne Bosheit des Abschreckenwollens?) unser Spiel damit 
ab, dafi wir entdecken: Das ist „kommunistisch" oder ,,sozia;listisch“ 
oder „repuhlikanisch" oder sonstwie ,,— istisch". Was kummert uns 
die Schtagwortwut! Wir fragen: „Was ist notig?" und „was muli 
aiso sein?" und , ,wie beginnen wir’s?" Und sind nicht sentimental — 
von oben ,  vom B e s i t z e  her! — —, wei<l voller Glut zum Volk. 
So — hoffe ich — soli auch d i e s e  „Mustermesse" ais Bundesta- 
gung valler L e b e n  sein. Hinweg mit aller Orthodoxie, mit Fiihrer- 
diktatur und mit Privatinteressen! Wir ringen um die Zeit und ihre 
Menschen und „Schnie" ist nur eine Mitte des Gemeinschaftstuns, ein 
Wille riickhaltlos — und riicksichtslęs! — das Volk zu bauen. Ins 
Wejltgeheimnis wagen wir die Fahrt, zum Absoluten durch das Re- 
lative. Die Welt wird glauben uns, soweit wir selber glauben.

Leitgedanken
zur Bundestagung 30. Sept. bis Okti 1923 in der B erliner U n iversita t

Gesamtthema:
Die Produkti& nsschule ais Lebens- und elastische E inheitsschu le zur 

V o lsk u ltu r, u n te r besonderer B eriicksichtigung der 
Berufssch ul p ró b ie  me.

i. Tag: Der Wcg zur Produktionsschule.
Robert Adolph-Gildenhall: Neue Lebensformen.

Es gilt heute weniger um Lebensformerl zu ringen, ais um das Leben 
selbst. Auch gilt es nicht niehr, gegeniiber Gewordenem, Erstarrtem das Neue 
eurchzusetzen.. Im allgemeinen Niederbruch sturzt nicht mehr nur was alt, 
tuorsch, briichig, des hallen^ wert, wankt auch schon, was in zaher Pionifar-, 
: rbeit aufgerichtet \xurde; stockt Herzblut, das von Besten hingegeben wurde 
an die Verjungung des Lebens und die Erneuerung des Menschentums.

Heute gilt es: Nutzen!, unermitdlich beste Kraft hinopfern, um zu erhaiten. 
Nicht Zeit, nicht Kraft, nicht Mufie bleibt, zu wagen und zu sondern. Emziger 
Erofier Trieb der Notwehr unici des Lebenswillens heifit uns: Retten! Und sei’9 
'••in Schopfen iii ein DanaidenfaC: die Pause des Atmens selbst schon scheint 
' revel, um wieviel mehr das Zógern der Bedenklichkeit!

Das Leben gieicht entbluteter Materie: Form, wo einst Inhalt war. Ver- 
tjssen und verfallend die Gehause einstiger I ebensnormen.

Morał, Sie war ein biendtndes Palasthaus, von land und Zierat und 
bohlem Stuckwerk iiberladen. Wir Jungen trachteten nach schlichtem Neubau. 
Der war noch nicht gediehen. Nun liegt der alte Bau verlassen. Alles kamr, 
Piert im Freien, Geburidenheit ist aufgelost, ein Jeder ist sich selbst der Niichste 
L!nd babylontscher Yerwirrung Geschrei erfullt die Luft. Und wir, von diesem
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MaBe der Entsittlichung Erschreckten, erinnern uns, daB unter Tand, Zierat 
und Stuck ein Kern und ein struktives Gemauer stak. Bedeutet es fur uns, 
des Neubaus heute Ohnmachtige, nicht Tat, Entartete zuruckzufuhren in feste 
Korperlichkeit selbst einer geschmahten Begriffswelt?

Kultur. GewiB, auf ihrem satten Boden iiberwucherte langst zivilisatorisch 
entartete Vegetation. Wir sehnten uns — des Ródens, Jatens und Fallens
mtide — nach Neuland, nach unbertihrten Triften. Nun in der Hitze des 
Weltenbrandes die Humuskruste verdorrt, wuchert dichtbei im fauligen Moraste 
pilzhaftes Leben auf, schmarotzert in die laue Sumpfatmosphare empor, an- 
maBend, Nachfolge anzutreten. So sollten wir das Neuland fahren lassen und 
Pflug und Schaufel nehmen!

Wirtschaft. Sie hatte einen dem Springen nahen Schwung. Unheimliche 
Vibration durchzitterte ihr massiges Geiuge. Die ungeheuren Krafte, die, ein- 
gespannt in ihren Korper, in Tatigkeit zwangen alles, was sie beriihrten, durch- 
stromten unaufhorlich den weilverzweigten Bau der speisenden Netze. Wir
fluchten ihrer zwingenden Gewalt und fluchten der Quelle, die sie speiste:
feuerlohende Eigensucht. Indessen, da ein jeder nun, an "ihr entziindet, von ihr 
entledigt, sein eigenes Maschinchen treibt, nicht achtend, wie sein aufgewandter 
Schweifi auch das verwirrte Netz der totgelegten Strange mitspeist, das einst 
ihm Kraft gab, und so sich alle unfruchtbar erschopfen, erstirbt der Eluch auf 
unisern Lippen.

Wir steh'n im Chaos; Ordnung ist das Ziel. Vorhandenes wird Gefun-
denes, Erhaltenes Geschenk. Wir sind zu arm, um zu verzichten: auf Her- 
gebrachtes nicht, auf Traditionen nicht, auf Hohles nicht, selbst nicht auf 
Totes.

Der B15Be ist das Lendentuch mehr, ais der Oppigkeit der Prunk. Alles 
ist brauchbar; alles Unterschlupf. Nichts ware unwert v o n  u n s  e r f u l l t  zu 
w e r d e n .  Trachten wir inmitten unserer Ohnmacht nicht nach Neuland und 
Neubau, treten wir an das alte heran ais e r n e u e r t e  Me n s c h e n .  Erneuert 
im Erkennen unseres schauerreichen Schicksals, erneuert im Entsetzen unserer 
Not, erneuert im Erschrecken unserer Menschenseele. Erwachend zura Be-, 
greifen. Erweckt zu schlichtem Tatentum.

Gegenthese: Paul Oestreich: Ne u# Lebensforaea.
Die wirtschaftliche Entwicklung des letzten Jahrhunderts, die Ausdehnung 

der Wirtschaftssphare uber die ganze Erdoberflaehe, der Wechsel und die Ver-> 
filzung von standes- und nationalegoistischen und international-zweckrationa- 
listischen Wirtschaftstendenzen haben dazu gefiihrt, daB alle alten Lebensformen: 
Familie, Haus, Gemeinde, Orden usw., in Frage gestellt, ihrer alten Selbstver- 
stanidlichkeit entkleidet wurden. Neue soziale Lebensorganisationen schienen not- 
•wendig und kraftig zu erwachsen, ais Organe eines neuen gewaltigen Organis- 
mus, die Vergenossenschaftung der wirtschaftlichen und seelischen Grund- 
funktionen schien erfolgreich im Anzuge und von befreiender Wirkung zu sein. 
Aber es rachte sich, daB man die menschlieh-isittlichen Werte auBer Rechnung 
gelassen, daB man geglaubt hafte, die ,,notwendige" wirtschaftliche Entwicklung 
sei selbstlaufig und liefere Ton sich aus den sk tragenden, erfullenden 
Menschen: burokratische Atrappenbildung war das Ergebnis, ein „genossen- 
echaftliches" Handlęrtum, eine asodal-seelenlose Sozialpolitik, ein bequemes Sich- 
en'tledigen der Funktionen anstelle ihrer Integrierung zu hdheren sozialen Zwecken. 
Nun ist der Wirtschafts-, der Existenzboden, auf dem alle frilheren und heu- 
tigen Versuche zu neuen Lebensformen ein, wie ietzt offenbar wird, doch nur 
accessorisches oder gar parasitisches Dasein fiihrten und fflhren, in unab- 
lassiges, von der Neubesinnung der Grundkrdfte alles Lebens herriihrendes 
Beben geraten, nun muB zunSchst unabsehbarer Z e r f a l l  eintreten, da 
„Familie"; „Volk"; „Gemeinschaft"; „Recht"; „Sitte*; „Wirtschad”. ,,T iebe". 
„Religion", da das alles uns mit Ratselaugen anschaut, da die Menschheit noeh 
nicht weiB, w ie  sie leben will, obgieich sie leben mufi. Es erweist sich nun, 
daB vor und mit allem wirtschaftlichen und gesellschaftlichem Aufbau E r- 
z i e h u n g  einhergehen muB. Erziehung jedes Menschen und jedes Volkes zu 
seiner Totalitat in der universalen Totalitdt. Der seiner selbst machtige pro-
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duktive Mensch ist der einzig auffindbare Pol im allgemeinen Einsturz. Km ihn 
wird sich die Welt bewegen miissen.

Alle h e u t i g e n  Versuche zum Aufbau neuer Lebensformen kónnen nur den 
einen Wert und Sinn haben, die Vorbereitung solcher allgemeinen Erziehung 
zu beginnen, im engeren Kreise unter bereiten Menschen.

Theodor Meyer: Das praktiache Lebera und die heutige Schule.
Die heutige Schule wird den Anforderungen des praktischen Lebens in 

Yieler Hinsicht nicht gerecht:
1. Erziehung und Unterricht tragen der wirtschaftlichen Lagę nicht Rech- 

Hiung;
2. die sogenannte humanistische Bildung ist keine besonders wertvolle oder

hoherstehenfde Bildung; ’ •
3. die Uberschatzung des Historizismus verhindert eine rechtzeitige An- 

passung der Schule an die Entwicklung des modernen Lebens;
4. die Starrheit und in Einzelheiten sich verlierende Kleinarbeit des Btl- 

dungsganges paBt nicht zu der schnell fortschreitenden Entwicklung der Wis- 
sen^chaften, die statt dessen Wahlfreiheit in den Fachem und Einstellung auf 
Grundtatsachen und Probleme verlangt;

5. die jetzige Un.terrichtsmethode verleitet zu einer Oberschatzung der 
theoretischen Kenntnisse auf Kosten der praktischen Erfahrung;

6. es fehlt an genugender Beriicksichtigung der auBerhalh der Schule auf 
die Schiller einstiirmenden Eindriicke;

7. es fehlt die gleiche Ausbilaungsmoglichkeit fur Knaben und Madchen, 
die mit Riicksicht auf die wirtschaftlichen und politischen Verhaltnisse des 
óffenltlichen Lebens erforderlich ware;

8. die heutigen Prtifungen verlangen zuviel formalistische Kenntnisse an 
Stelle eines tieferen Eindringens in die Materie:

9. Reform der Hochschulen hangt auts e“ngste mit der Reform der vor-, 
hergehenden Schulstufen zusammen; sie wird durch dereń Oestaltung gehemmt 
oder beschleunigt.

Fran« Hilker: Der Produktionsschulgedanke.
' 1. Der Unzulanglichkeit der bestehenden Schulverhaitnisse setzen wir den 

P l a n  e i n e r  n e u e n  E r z i e h u n g  entgegen, die sowohl den individuellen 
Forderungen der Menschennatur wie auch den sozlalen Anspruchen einer- auf 
Menschlichkeit, Vernunft utłd Gerechtigkeit gegriindeten Gesellschafts- und Ar- 
beitsordnting gerecht werden will. Eine solche Padagogik kann nicht statischen 
Charakter haben, d. h. sie laBt sich nicht in ein festliegendes System fassen, 
sondern sie muB aus einer weltanschaulichen Grundeinstellung heraus- in le- 
bendiger Anpassung an die wechselnden Formen des Lebens immer neue und 
bessere Wege fur die Erreichung ihrer Ziele suchen.

Die w e l t a n s c h a u l i c h e  G r u n d l a g e  der neuen Erziehung ist die 
Erkenntnis von der aus Freiheit und Bindung gemischten Doppelheit der 

Menschenbestimmung, das Erlebnis der sozialen Gleichberechtigung aller Indi- 
viduen in ihren besonderen intellektuellen, werktatigen oder kunstlerischen,- 
schopferischen oder dienenden Pragungen und der Glaube an die Moglichkeit 
einer Floherentwicklung der Menschheit durch liebevolles Wachsenlassen aller 
an|geborenen oder erworbenen gesunden Fahigkeiten im jungen Menschen unter 
gleichzeitiger Eingewohnung in die selbsterkannte Notwendigkeit gesellschaft- 
licher Pflichten und Beschriinkungen.

Die auf die Herausbildung aller menschlichen Anlagen, auf produktive 
d. h. werteschaffende Tatigkeit und Flinfiihrung zur gesellschaftlichen Arbeit 
und Gemeinschaft gerichtete Tendenz dieser Bildungsidee findet ihren ^usdruck 
in dem Namen „Produktionsschule".

2. Die Verfechter der Produktionsschulidee stehen auf den Schultern der 
groBen Padagogen des 18. und 19. Jahrhunderts. R o u s s e a u  lenkte die 
Erziehung aus gesellschaftlicher Schablonisierung auf den Naturgrund zuruck, 
^'eckte den Glauben an “das Gute im Menschen und lehrte die Ehrfurcht vor 
kindlichem Wesen. P e s t a l o z z i  forderte allgemeine Emporbildung der in- 
neren Krafte der Menschennatur zu „reiner Menschenweisheit" ais „allgemei-
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nes Ziel der Bildung auch der niedrigsten Menschen", Ubung, Anwendung und 
Gebraucli seiner Kraft und seiner Weisheit in den besonderen Lagen und Um- 
standen der Menschheit ais Ziel der Berufs- und Standesbildung („Abendstunde 
eines Einsiedlers" 1780). F i c h t e  fafite beider Ideen zusammen in seinem 
Piane einer deutschen Nationalerziehung, welche „Bildung der Nation schlecht-? 
hin ais solcher und ohne alle Ausnahme einzelner Glieder derselben" bedeuten 
sollte, sodaB in ihr „aller Unterschied der Stande vóllig aufgehoben sei und 
versch\vinde‘'. Lebendige Schulung aller geistigen Krafte durch Selbsttatigkeit 
des Zóglings, Gemeinschaftsleben in einem fur sich bestehenden Gemeinwesen 
(Schule), kórperliche pbungen und mechanische, aber hier zum ideał ver- 
edelte Arbeiten landwirtschaftlieher und handwerklicher Art sollten den jungen 
Menschen fur die Anforderungen der Welt, zu reiner Sittlichkeit und wahrer 
Religiositat heranbilden („Reden an die deutsche Nation" 1808).

3. D e r  P r o d u k t i o n s s c h u l g e d a n k e  d e r  E n t s c h i e d e n e n  
Sc h ul  r e f o r m  er  Sucht die Aufgabe der allgemeinen Menschenbildung im 
weitesten und umfassendsten Sinne zu Ibsen. Geboren aus der Not unserer 
Zeit, will er naturliches und freies Mensehentum unter den besonderen sozialen 
und wirtschaftlichen Bedingungen des Maschinen- und industriezeitalters ent- 
wickeln, cias sinnlose Durcheinander von Leben, Schule und Arbeit ordnen 
und eine wirkliche Gemeinschaft der Menschen in volkischer Bindung und 
ubervdlkischer Freiheit vorbereiten. Die Produktionsschule fiihrt den jungen 
Menschen, sobald die elterliche Hut der Gemeinschaft anvertraut wird, durch 
alle Entwicklungsstufen seines kórperlichen, seelischen, geistigen und tatigen Wer- 
dens bis zur Selbstbestimmungsreife des jungmannen- und Jungfrauenalters und 
gibt dariiber hinaus auch den erwachsenen Volksgenossen Gelegenheit zur 
Weiterentwicklung und Bereicherung und Vertiefung ihrer Persónlichkeit. Sie 
umfaBt also Sauglingskrippe, Kinderheim, Grundschule, experimentelle Mittel- 
stufe, fachliche Oberstufe und Volkshochschule. Wie a l l e  B i 1 d u n g s- 
a 11 e r, so vereinigt sie auch a l l e  B e g a b u n  g s a r t e n ,  zuerst in gemein- 
schaftlicher Allgemeinschulung, dann in immer starker sich herausbildender Dif- 
ferenizierung, aber immer so, dafi auf Grund der Sonderbegabung der ganze 
Mensch in seiner leiblich-seelisch-geistigen Totaiitat zur Entfaltung gelangt, der 
Intellektuelle nicht der technisch-werktatigen, der Handarbeiter nicht der in- 
tellektuellen Abrundung und beide nicht der menschlichen Vertiefung ihrer 
PersSnlichkeiten ermangeln. Unterstiitzt von einer verniinftigen Gesellschafts- 
ordnung, soli so die innere B e r u f u n g den Weg zum gesellschaftlichen B e r u f 
sich bahnen, der Beruf wieder Inhalt des menschlichen Lebens werden. Schule 
in dieseni umfassenden Sinne ist nicht Lehren und l.ernen in Fachem und Stun- 
den, nicht willenloses oder widerstrebendes Sicheinfiigen in Befehl oder Gehorsam, 
sondern Leben und Arbeiten im lebendDen Tag, selbsttatiges Finden der person- 
lichen Eigenart und Absteckung ihrer Grenzen in der Gemeinschaft durch Ein- 
sicht und Gewohnung von klein auf. So erwachst die s i 111 i c h e P e r s o n -  
l i c h k e i t  aus eigener Erkenntnis, sich festigendem Wollen und freudiger 
Selbstveran‘twortung.

Die Produktionsschule ist die S c li u 1 e d e r  V o 1 k s g e m ei n s c h a f t. 
Iridem sie den Menschen fur sich und fur die Gesellschaft bildet, 'wirkt sie 
ihrerseits auf die geistige, wirtschaftliche und ethische Formgebung der Ge
sellschaft ein. Sie veranlaBt eine vernunftige Bahnfuhrung des I.ebens, er- 
zeugt sinnvol!e Abwagung von Arbeit und GenuB, weckt G e m e i n s c h a f t s g e -  
f ii h 1 u n d  G e m e i n s c h a f t s b e w u l l t s e i n ,  das, aus dem Mutterboden 
natiirlicher Entstammung aufsteigend, iiber alle Rassenunterschiede und Zufallig- 
keitsgrenizen hinwegreicht, nicht nur die Menschen aller Staninie, sondern auch 
alles Geschaffene in kosmischer Verbundenheit umfaBt und ais R e l i g i o s i t a t  
■uberrationial sich auswirkt.

Aug. E. Krohri-Lensterhof: Von meiner „Heimschule“ .
1. „Heimschule" ist meine Angelegenheit; nur den interessiert sie, nur der 

begreift, sie, der so ist wie ich. 1
„Heimschule" ist geboren aus wundem Gewissen, der Gewissensnot meines 

Schulmeistertums — „vom Lehrer aus" —, aus dem Zusammenfcruch einer 
Schulmeisterherrlichkeit. 1
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„Fieimschule" wurde darni zum Ringen urn mein Menschentum — vom 
„ich" aus — aus dem Zusammenbruch einer Bildungs- und Kulturseligkeit. 
„Heimschule" ist „Versuch", die naturgemalien Bedingungen fur das Wachstum 
des Menschen wieder aufzu.inden — von biologischen Erkenntnissen aus.

2. „Heimschule" ist der von der hamburgischen Oberschulbehórde gefor- 
derte und der Hamburger Lehrerschaft gebilligte Versuch, Kinder ohne „Schule", 
ohne Lehrplan, ohne Lehrbuch, ohne Lehrziel vollwertig zu ertiichtigen.

„Heimsclmie" niinmt dazu solche Kinder, die von der Schule ais dumni, 
faul, unbegabt, nach mehriachem Sitzeńbleiben freiwillig ausgeschieden wer- 
uen — voni 10. Jahre an durchschnittlich.

„Heimschule" nimmt ais Mittel der Ertiichtigung die rohe Arbeit, das 
Arbehenmussen in einer auf sich selbst gestellten Kleinbauernwirtschaft — 
SiedlrUg.

„Heimschule" ist patriarchalisch organisierte Familie von 12 bis 15 Per- 
sonen (10—12 Kindern) ohne „Personal".

3. E r g e b n i s s  e. „Heimschule" ist miihsam aber sich stetig aufbauende 
Wirtschaft.

„Heimschiiler" sind kluge, fleiiiige, begabte, willige Helfer. „Arbeit" ist 
d a s  Mittel, dessen sich die Natur bedient, im >Vienschen seine physischen, 
geistigen und moralischen Krafte zur harmonischen Entfaltung zu bringen.

„Schule", „Unterricht", sind lediglich Hilfsmittel, die in bestimmtem Fali 
zur Gewinnung von Fertigkeiten und zur Entfaltung besonders gegebener AnJ 
lagen der natiirlichen Entwicklung zur Hilfe kommen konnen. „Unsere Kultur" 
hat „Schule" zu dem  Mittel (Monopol) gemacht und damit den naturlichen 
Gang der Entwicklung zerrissen. „Schule", „Lehrer", „Eltern" sind — biolos 
gisch — MiBbildung und darum unfruchtbar. „Neue Schule" kann nur heiBen 
„Neues Leben",_„Neuer Mensch", das ist Umkehr und „Anfang".

Ich aber sagę: Zuriick zur rohen Arbeit, da ist Arbeits-, Produktions-, 
Gemeinischaftsschule.

D a s  L e b e n  i s t  d i e  S c h u l e .

Alfred Frohlich: Die Werkschule.
Die den GroBbetrieben angegliederten und von ihnen unterhaltenen Werk- 

schulen sollen ais Ersatz offentlicher Berufsschulen dienen. Durch die mit 
ihnen in organischer Verbindung stehenden Lehrwerkstatten bedeuten sie un- 
streitig einen wichtigen Schritt zur Losung der Produktionsschulfrage, we- 
nigstens fiir die Lehrlinge der Maschinenindustrie. Gegeniiber der indhiduellen 
Meisterlehre und der von ihr getrennten Berufsschule sind Werkschulen mit Eehr- 
werkstatten — aber nur diesel — mit ihrem geordneten, nach den Lehrplanen 
des Deutschen Ausschusses fiir das technische Schulwesen aufgestellten Lehr- 
gang ais ein Fortschritt zu bezeichnen. Andererseits besteht die grofie Oefahr, 
daB diMe Schulen unter dem EinfluB der Priyatwirtschaft aus dem Rahmen 
der óffmlichen Berufsschule herausfallen, indem sie einseitige Berufsspezialisten 
heranbilden, die nur dasjenige lernen, was das betreffende Werk erzeugt; nicht 
minder die andere, dali die vom Privatkapital abhangigen Lehrkrafte die staats- 
biirgerliche Erziehung der Schiiler in einem von ihm diktierten Sinne ausiiben. 
Die nachstelienden Forderungen wollen diesen Gefahren begegnen.

1. Werkschulen erfiillen nur dann iliren Zweck, wenn sie mit einer Lehn- 
werkstatte in organischem Zusammenhang stehen. Ohne Lehrwerkstatte sind 
sie ihres Vorzugs beraubt, eine Produktionsschule zu sein.

2. Die Werkschulen sind der behórdlichen Aufsicht zu unterstellen und in 
die Berufsschulgesetzgebung einzugliedern. Fiir den Lehrkórper gelten die Be- 
stimmungen offentlicher Berufsschulen.

3. Śtaat, Gemeinde und Industrie sind zur Errichtung von Werkschulen mit
I.ehtwerkstatten und Jugendheimen zu verpflichten. Einzelne kleinere Werke 
konnen solche Schulen auf genossenschaftlicher Grundlage errichten. Fflr Land- 
gemeinden kommen entsprechende Sammel-Lehrwerkstatten in Betracht.

4. Erweiterung des Konfingents der zugelassenen Lehrlinge, namentlich an 
den Schulen des Staates (Reiehseisenbahn) und der Gemeinden, damit auch 
die in der Meisterlehre beschaftigten jungen Leute die Vorteile der Lehrwerk
statten genieBen.
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5. Errichtung von Forderklassen, um die theoretisch begabten Schiller fiir 
den Besuch der Fachschule vorzubereiten.

6. Durch Vortrage, belehrende Films, Bibliotheken, Besichtigungen, ist Ge- 
legenjheit zur Erweiterung der Allgemeinbildung zu bieten.

7. Der Besuch der Werkschule ist durch eine Gesellenpriifung abzuschlie- 
Een, an der óffentliche Organe beteiligt sind.

3. Jeder Schuler ist zu verpflichten, eine bestimmte Zeit nach Beenćigung 
seiner Lehrzeit in anderen Bctrieben tiitig zu sein, ehe er in den Betrieb, 
dera die Werkschule gehórt, aufgenommen wird (Wanderjahre).

9. Die Arbeitnehmerschaft, vertreten durch ihren Betriebsrat, sowie Ver- 
treter der Elternschaft miissen dem Beirat der Werkschule angehoren.

10. Fiir das Baugewerbe sollen die sozialen Baubetriebe entsprechende Werk- 
schulen einrichten.

11. Ebenso sollen Staat und Stadte in ihren landwirtschaftlichen und giirt- 
nerischen Betrieben Werkschulen ins Leben rufen.

Hermann Karless-Hellerau: Landerziehungsheim, Schulsiedlung, Erziehungsge-
melnde ais Vorstufen zur LOsung der pSdagogischen Gesamtaufgabe.
U m f a n g  d e r  p i i d a g o g i s c h e n  A u f g a b e :  Die ganze Jugend, vom 

Kleinkind bis zum Erwachsenen, hat und erhebt allein durch ihre Existenz 
den Anspruch auf Menschwerdung, auf Lósung und Entwicklung ihrer aufbauen- 
den Kriifte und Fahigkeiten innerhalb ihrer Entstehungs- und Lebenskreise.

S t e l l u n g  d e r  o r g a n i s i e r t e n  G e s e l l s c h a f t  d e s  S t a a t e s :  
Der Staat sieht und setzt sich ais Selbstzweck. Er hat darum Angst vor dem 
Konkurrenten, dem Menschen. Deshalb erfindet und betreibt er, die Anerken- 
nung des Jugendanspruchs vortduschend, das allumfassende Staats- Erziehungs- 
system zur Aufzucht brauchbarer Staatsburger. Die nahezu vollige Durchfiihrting 
dieses Systems hat den Kulturzusammenbruch Europas zur Folgę. — Vereinzeft 
und langsam dammert den verantwortlichen Staatsstellen die Erkenntnis dieser 
Zusammenłiange und die Frage, ob ein Staat nicht auch mit Menschen moglich sei 
— mit allen Konseąuenzen fiir die Unterrichts-Ministerien.

S t e l l u n g  d e s  E r z i e h e r s :  Infolge des grundsatzlichen Widerstandes 
der organisierten Gesellschaft war bisher die Losung der Gesamt-Aufgabe un- 
moglich. Der Menschen-Erzieher wurde im Staatsdienst unterdriickt oder lahm- 
gelegt. Wer im kleinen Umkreis ganze Arbeit tun wollte, verliel? den Lelir- 
dienst des Staates.

D a s  L a n d e r z i e h u n g s h e i m :  Die naturlichen Lebenskreise aller 
Kinder waren vom Staat und von der staatlich zweckinteressierten Elternschaft 
besetzt. Wollte der Erzieher an kleinen Kindergruppen umfassend und unge^ 
stórt aufbauend arbeiten, so mufite er „freie" Lebenskreise schaffen, Kinder 
aus ihren naturgegebenen Veńaltnissen losen und in den neuen Statten zu 
Heimgemeinden jeweils besonderer Pragung vereinfgen. So entstanden Wir-i 
kunigsstellen fiir freie Lehrer, Versuchsstellen fiir padagogische Methoden, im 
Fortgang Auswirkungsstellen des Selbsterziehungswillens der Jugend.

D ie  S c h u 1 s i e d 1 u n'g: Auch sie ergreift nur elnen Ausschnitt der 
Gesamtaufgabe. Sie bezieht aber ganze soziale Organismen in sich ein — 
'Betoniung der Erziehungszelle Familie und Famillen-Werk — und stellt die 
Wirtschaft auch des Schulwerkes in erster Linie auf die Arbeit der Siedler-Oe- 
samtheit. Innerhalb dieses Wirtschaftsrahmens bekommt die Mitarbeit der Kin
der besondere Bedeutung: sie wachsen auf ais ernsthafte und ernst genommene 
Mitbewaltiger der Iebensnotwendigen Wertarbeit: giinstigster Boden fiir orga- 
rilsche Entwicklung der Produktionsschule. Die Schulsiedlungs-Versuche, bis
her gescheitert an den Inneren und duBeren Siedlungsschwierigkeiten, mussen 
fortpesetzt werden.

D ie  E r z i e h u n g s g e m e i n d e :  Eine LSsung der padagogischen Ge
samtaufgabe ist nur móglich durch Umgestaltung aller Schulen zu Zellkernen 
von Erziehungsgemeinden. — Die Erziehungsgemeinde ist die Zusammenfassung 
der Kinder, Lehrer, Eltern und Schulfreunde eines Ortes oder Ortsteiies zu einer 
autonbmen Interessen- und Wirkungsgruppe, die in der Richtung auf Vertiefung 
des Erziehungsgedankens und Erweiterung der Entwicklungsmoglichkeiten des 
Schulwerkes arbeitet. < j
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Dem allortlichen Entstehen von Erziehungsgemeinden stehen noch entgegen: 
die.Bindungen des Staates, die Tragheit und Autoritatssucht der Lehrer und die 
Mangelhaftigkeii ihrer Ausbilaung, die Oedankenlosigkeit der Eltern. Wo der 
Staat Entwicklungsfreiheit gibt (er tut es da und don), wo opferbereite und le- 
bendige Lehrer zusaminenarbeiten, wo Elternkreise fur die idee zu gewinnen 
sind, da ist heute schon Erziehungsgemeinde mógiich und muB zum VorstoI5 
entstehen.

Erziehungsgemeinde ist keine Sache der Organisation, sondern des Wachs- 
tums, sie geht von e i n e m Lehrer, von e i n e r  Klasse aus.

E n t s t e h u n g s b i l d  e i n e r  E r z i e h u n g s g e m e i n d e :  Arbeits- und 
Leben/szusammenschluB einer Klasse mit ihrem Klassenlehrer. Positiver und ne- 
gativer Anteil der Eltern an diesem Schul-Betrieb, Heranziehung der Eltern: 
Klassen-Elternabend. Besprechung: Wissens-Erarbeiiung in zusammenhangenden 
Bildungs-Kreisen, Bedeuiung der Kórperbildung (Diat, Atmung, Orthopadie, rhyt- 
mische Bewegunjg). Personiiche Teilnahme der Eltern am Unterricht und am 
Leben der Klasse. — Praktische Bediirfnisse der Klasse: die Eltern liefern 
Materiał und handwerkliche Sachkenntnis, die Kinder leisten die Arbeit; gemelin- 
same Erkenntnis vom Wert der praktischen Arbeit fiihrt zu vertiefter Erfassung 
des Handwerks-Problems. — Inzwischen ZusammenschluB weiterer Klassen. 
Elterngruppen. Vereinigung zu gemeinsamer Vertiefung und Wirkung: Richt- 
linien zur Bildungserwerbung, zur Gewinnung des natiirlichen Korper-, Stimm-, 
Handausdrucks; Beśchaffung von Biihne, Spielplatz, Sportgerat, Einrichtung 
von Werkstatten, Gestaltung von Festen. — Sorgt auch fur die Kleinsten: 
Montessori-Kindergarten; fur die Schulenflassenen: Leseraum, Bucherei, Winter- 
kurse. — Allmahlich Eingreifen in die Schulpolitik: Forderungen zur Lehrer- 
bildung, zur Lockerung der staatlichen Bevormundung, zur Jugendgesetzgebung 
etc. SchlieBIich Umgestaltung des gesamten óffentlichen Interesses und Lebens 
von kulturpolitischen Gesichtspunkten aus.

E r z i e h u n g s g e m e i n d e  u n d  P r o d u k t i o n s s c h u l e :  Eine Er- 
ziehunlgsgemeinde, der viele praktisch Arbeitende angehoren, wird von selbst 
auf Produktivitat der Arbeit auch in der Schnie Wert legen. — Produktions
schule entsteht nur da, wo die Produktion fur die Schule lebenswichiig ist: 
iippige Belieferung der Schulen durch Staat und Gemeinden legt den Produktions- 
schulgedanken lahm. Jeder Werkbetrieb braucht nur sein Anlagekapital, den 
Ausbau erarbeitet er sieli selbst. Wesentliche Zuschusse sollten nur an erfolg- 
reiche Betriebe und Schulen gegeben werden. — Der natiirliche Helfer zur po- 
sitiven Gestaltung ist auch hier: die Not.

II, Tag: Erziehuirgs- und Bildungsprobleme und die Produktionsschule.
JWinftia Specht-Gottingen: Freihcit und Bindung in der Produktionsschule.

1. Erziehung ist das Wagnis, den Menschen durch Entfaltung der m ihm
schlummernden Krafte zur Sclbstbestimmung und damit zur Freiheit ge- 
langer zu lassen. (Das Prinzip der Freiheit im Zi e l  der Produktionsschule.)

2. Der erzogene Mensch beschrankt seine Freiheit durch Ancrkennung der 
Naturgesetze und des siitlich Gebotenen. Jeder Versuch, den Menschen anderen 
Biridunger zu uńterwerfen, schlieBt fur den Erzieher die Gefahr ein, der Frei
heit ZweckmaBigkeitserwagun/gen unterzuschieben und dadurch die Erziehung 
zu verfalschen. fKritische Bctrachtungen zur „staatsbiirgerlichen Erziehung", 
zur „Arbeitsschule" im Sinne' Blonskij's.)

3. Die Herrschaft, zu der der Mensch gelangen soli, kann nur gewahrleistet
werden, wenn einerseits die in der Gesellschaft zu ihrer Zeit wirkenden
schopferischeń Krafte die Auswahl des Unterrichtsstoffes bestimmen, wenn an- 
dererseits nur solche Stoffe zugelassen werden, die das Kind selbsttatig bear- 
beiten kann. (Schopferisches Prinzip der Produktionsschule).

4. Aus dieser Forderung der Selbsttatigkeit ergibt sich ais Unterrichtsyer*- 
fahren die Methode des Nicht-Urteilens von Seiten des Erziehers. (Das Prinzip 
der Freiheit in der M e i h o d e  der Produktionsschule.)

5. Die Bindung an die Gemeinschaft soli das Kind einsehen lernen, indem 
es zunachst die Achtung seiner R ech  te  erfahrt. Die Achtung seiner Rechte
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wird es die Rechte der Oemeinschaft, d. h. seine eigenen Pflichten, erkennen 
und iiben lehren. 0
ftlax Hodanh: Seuialerziehung und HeiipSdagogik in der Produktionsschule.

1. Sexualerziehung umschlieBt weit mehr ais nur „sexueile Aufklarung". 
Sie bezieht sich nicht nur auf den Intellekt, sondern auf die Persónlichkeit.

2. Sexualerziehung reicht ihrem Begriff zufolge iiber die Schulzeit hinaus, 
da sie erst mit der Ausreifung der Sexualpersonlichkeit ihren AbschluB tindet. 
Wieweit die Schule diesen Teil der Erziehungsarbeit entscheidend beejnflussen 
kann, richtet sich danach, wie stark ihr EinfluB auf den jungen Menschen iiber- 
haupt ist und bis zu welchem Alter sie seine Entwicklung leitet.

3. Die Notwendigkeit der Sexualerziehung ergibt sich aus der erhohten kór- 
perlichen und seelischen Gefahrdung, die sich ais Folgę der inneren Unsicherheit 
in den Flegeljahren (Pubertat) einstellt; aber auch dariiber hinaus, in der Zeit 
des ersten bewuBten Liebeserlebens — sofern dieses noch in die Schulzeit 
fallt — wird ein verstandnisvoller Erzieher und Freund dem jungen Menschen 
manche Schwierigkeit iiberwinden helfen.

4. Das Ziel, die Terrdenz der Sexualerziehung im Rahmen neuzeitlicher Pa-
dagogik steht im Gegensatz zur iiberkommenen Art der Behandlung gęschlecht- 
licher Fragen'. Gegeniiber der „christlich"-biirgerlichen Verlogenheit in sexuel- 
len Dingen verlangen wir Wahrhaftigkeit unseren Gefiihlen gegeniiber; an die 
Stelle der doppelten Morał der herrschenden Gesellsehaftsordnung setzen wir 
die Forderung der gegenseiiigen Verantwortlichkeit der Geschlechter in Sexual- 
fragen. t

5. Erreicht werden kann dieses Erziehungsziel einerseits durch ernsthaft- 
freundschaftliches Eingehen des Erziehers auf die Notę des in der Entwick- 
Iungszeit Stehenden und durch restlose Wahrhaftigkeit allen Fragen, auch schon 
denen des Kindes, gegeniiber; andererseits durch die Freimutigkeit des Very 
kehrs der Geschlechter von Jugend auf (Coeducation).

6. Coeducation (gemeinsame Erziehung) bedeutet mehr ais nur gemeinsamen 
Unterricht. Wie denn auch Seuxalerziehung nicht durchfiihrbar ist, wenn man 
die „erzieherische" Arbeit auf den „Unterricht" beschranken will. Hier liegt 
die Fortschrittsmóglichkeit auch auf dem Gebiet der Sexualerziehung, die sich 
aus der Uberwindung der Lernschule durch die Produktionsschulej ergibt.

7. Die Frage der Coeducation beriihrt das Problem, wieweit die Verschiedefi- 
artigkeit der geschlechtlichen Anlagen gemeinsame Erziehung der Geschlechter 
zulaBt. Die Erfahrung wie auch die wissenschaftliche Forschung (Lipmann) 
haben gezeigt, daB die Unterschiedsbreite zwischen Knaben und Madchen gleichen 
Alters hinsichtlich ihrer intellektuellen EntwicklungsmSglichkeiten nicht groBer 
zu sein pflegt, ais zwischen Knaben einer Durchschnittsklasse einerseits, Mad
chen andererseits. In kórperlicher Hinsicht werden Unterschiede gemacht wer
den ‘miissen (Turnen, kbrperliche Arbeit, Ausfliige etc.).

8. Das Differenzierungsproblem, d. h. die unterschiedliche Behandlung der 
Menschen bei der Erziehung, ist also nicht so sehr von der Zugehórigkeit des 
Zoglings zum einen oder andern Geschlecht abhangig, ais vie!mehr von seiner 
indmduellen Konstitution. Daher ist es notwendig, die Konstitutionstypen mit 
in das Bereich unserer Betrachtung zu ziehen, die ais Abweichung von der 
Norm erzieherisch von Bclang sind, insbesondere insofern sie bei der Sexual- 
erziehung Schwierigkeiten machen.

9. Es handelt sich bei diesen Abweichungen von der Norm im wesentlichen 
urn drei Gruppen:

a) kórperliche Kruppel, bei denen alles darauf ankommt, das Selbstgefiihl 
zu kraftigen und damit seelische Verkruppelung zu vermeiden (Wurtz);

b) urn alle Formen des Zuriickgebliebenseins im Simie des Infantilismusj
bei denen der Erzieher darauf achten sollte, sie nicht durch zu hoch gespannte 
Forderungen zu uberlasten. ’> 1

c) urn Menschen ohne hinreichendes oder hinreichend festes seelischeS 
Gleiehgewicht (Psychopathen), denen man eine sorgsame Fleilerziehung ange- 
deihen lassen muB, wenn man die haufig in ihnen schlummernden starken 
EntwicklungsmSglichkeiten zur Entfaltung bringen will.

Leitgedanken zur Bundestagung.
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Emil Dittmer: Industriemenschheit, Gewerkschaftea und Produktionsschule.
1. Gesetzliche oder tarifliche Festlegung des Achtstundentages in allen 

GroB-Inplustrie-Landern hat eine neue Basis in der Produktion geschafien. Es 
ist daher erforderlich, den industriellen ArbeitsprozeB technisch wesentlich1 um- 
zugestalten im Sinne der ZweckmaBigkeit und Ókonomie.

2. Durch obligatorische Berufsberatung im Einvernehmen mit Schule und 
Elternschaft mufi eine vorbereitende AusleSC getroffen werden, urn so die fur die 
jeweiligen Produktionszweige geeignetsten Krdfte zu erhalten und das individuelle 
Interesse des Einzelnen zu erwecken.

3. In den allgemein durchzufuhrenden Produktionsschulen ist pianmaBig 
daraufhin zu arbeiten, daB auch in der GroBindustrie fur die dort beschaftigten 
Teiiarbeiter (Gelernte, Angelernte, Ungelernte) der Entwicklungsgang sowie die 
Zusammen.hange aller Teiie der Industrie wie der gesamten Volkswiftschaft 
ausgiebig zum Unterrichtsgegenstand gemacht werden.

4. Mit diesen MaBnahmen kann erreicht werden, daB der industrielle Arbeits
prozeB sich wesentlich mehr beseelen laBt, zumal eine Riickwartsentwicklung 
im Sinne des Handwerks weder zu erwarten, noch zu wunschen ist.

5. Ais Konsequenz ist eine weitere e r h e b l i c h e  V e r k u r z u n g  d e r  
A r b e i t s z e i t  dort zu fordem, wo schwere, schmutzige, gefahrvolle, un- 
angenehme oder rein mechanisch-kórperliche Arbeitsleistung in Frage kommt. 
(Also erheblich differenzierte Arbeitszeit. Lebensberuf: unbegrenzt, Teilarbeit 
an Maschinen 6—8 Stunden). „Arbeitsbereitschaft" ist durch bessere Or- 
gamsation im ArbeitsprozeB auf ein MindestmaB zu beschranken. Schwerst- 
arbeiter 4—6 Stunden. Dazu verstarkter Jugendlichen- und Frauenschutz bei 
der Arbeit.

6. Die Gewerkschaften ais eifrigste Pioniere fiir die Verkurzung der Ar
beitszeit haben die Aufgabe, diesen gesamten EntwicklungsprozeB pianmaBig 
zu fórdern durch Autklarungs- und Fortbildungsarbeit in beruflichen und volks- 
wirtschaftlichen Fragen.

Artur Jacobs-Essen: Die seelische und geistige Not des Arbeiters im Industrie-
zeitalter ais Veranlassung und Ausgangspunkt neuer Erziehung.
1. Fiir eine Erziehung, der Menschentum nicht nur zeitgemaBe und inter- 

cssante Bildungsfassade und der vielbetonte Wille zum Menschen nicht nur 
beoueme Bruckenpolitik oder die gleiBnerische Umschreibung fur Lebensfeigheft 
una Herzenstragheit, sondern der Ausdruck einer verpflichtenden, nach tatiger 
Lósung drangenden, folgenschweren Forderung, also eines kSmpferischen, Un-. 
ruhen und Konflikte nicht scheuenden Lebens ist, gibt es heute keinen Weg 
zu einer neuen Welt und zu neuen Menschen, ais uber das Proletariat und seine 
materielle und seelische Befreiung.

2. Nicht aus nebulósen Verbriiderungsgefuhlen oder aus parteipolitischen 
Interessen, sondern aus tiefliegenden kulturellen Grunden, muB heute jede Er? 
ziehung, die lebendige und tiefwirkende Arbeit am Ganzen einer zukiinftlgen 
Volkskultur sein will, aus der sozialen und kulturellen Notlage des proletarischen 
Menschen erwachsen und an die besonderen Bedurfnisse und menschlichen 
Nóte anknupfen, die sich aus dieser Lagę ergeben.

3. Die tiefste Not des heutigen Industriearbeiters besteht nicht darin, daB 
er unwiirdig, seelenlos, ais bloBes Mittel, ais stumpfes mechanisches Arbeitstier 
leben muB. Durch mechanische und zerreibende Maschinenarbeit, durch eine 
unnaturliche und widersinnige Wirtschaftsordnung, die ihn zwingt, zum VorteiI 
ein.icer weniger, iiberf 1 ussige, wertlose, ja zweckwidrige und schadliche Gegen- 
stande zu erzeugen, ist ihm das naturliche und ursprungliche Verhaltnis zu 
den Dingen seiner Arbeit und seiner Umgebung, sind ihm nach und nach alle 
schópferischen Beziehungen zur sinnlichen Wirklichkeit und zu geistigen Werten, 
*ur Natur, zur Erde, zur Schónheit, zu seinem eigenen Kórper verloren ga- 
gaągen. Nur noch auf dem Umwege uber den Intellekt vermag er zu ihnen in 
Beziehung zu treten.

4. Eine solche Entartung ursprfinglicher kdrperseelischer Anlagen, welche 
nicht isoliertes Proletarierschicksal, sondern das Schicksal1 aller Menschen dieser 
Zeit und die Hauptursache ihres kulturellen Zerfalls (die eigentliche Civllisatlons- 
krankheit der Zeit) ist, laBt sich nicht heilen durch Handfertigkeits- und

Leitgedanken zur Bundestagung.

321



Leitgedarrken zur Bundestagung.

Werkunterricht, durch Spiel, Sport, Turnen, Wandern, Singtanze, rhythmi 
Oymnastik, durch Erlebnispflege und Kunstrausche. Sie laBt sich auch 
heilen durch bloBe Eingliederung der Erziehung in den Produktionsprt 
Ihr kann man iiberhaupt nicht beikommen durch Erziehung ailein.

5. Ob eine nicht nur die Oberflache streifende, sondern das Wesen 
riihrende, substanzielle Wandlung der vollig verauBerlichten und vom Scl 
lebeąaen heutigen Menschheit iiberhaupt noch móglich ist, bleibt frag 
Solche Probleme, die an Grundfragen des Menschenwesens riihren, lassen 
nicht durch das Kulturgebabbel der Fortschrittsphilister und die iiblichen 
zialistischen Rezepte erledigen und iiberhaupt wohl nicht durch Oriinde a' 
enitscheiden.

6. Voraussetzung jeder umfassenden śeelischen Gesundung der heu: 
Menschen und damit jeder kulturellen Erneuerung, ist die Umwandlung 
Wirtschaft. Aber auch die neue Wirtschaft wird aus sich heraus kaum 
inneren Verfaii der seelischen Krafte hemmen und neue substanzielle Bezie 
gen des Menschen zu Arbeit und zu seiner Umwelt schaffen, also das 1. 
von Grund aus umgestalten konnen. Sie erlost die Menschen vielleicht 
den Klauen der Selbstsucht Einzelner, aber sie lost sie weder von der Se 
sucht iiberhaupt, noch aus dem Bann der Zwecke.

7. Wenn wir iiberhaupt noch an eine tiefdringende innere Wandlung glau
so kann sie nur aus einer stetigen w e c h s e l s e u t i g e n  D u r c h d r i n g i  
u n d  B e f r u c h t u n g  d e s  p r  o 1 e t a r i s c h e n  M e n s c h h e i t s k a m p 
m i t einer, iiber den Rahmen einer bloB padagogischen Veranstaltung weit 
ausgehenden E r z i e h u n g  erwachsen, die sich mitten hineinstellt in das Le 
nicht urn sich von diesem Leben formen, Gesetze geben und die Art i 
Wirkens vorschreiben zu lassen, sondern umgekehrt, um dieses verworrene 
HaB, Miihsal, Eigennutz, Liige verstrickte Leben zu entwirren, zu formen unt 
leiten. i

8. Diese Erziehung geht vom K ó r p e r  aus, nicht aus irgend einer Rouss 
oder Wandervogelschwarmerei oder weil sie den Korper fur das wichti 
oder gar einzig wertvolle halt, sondern aus der Erkenntnis heraus, daB 
auf dem Wege iiber den Korper die verkummerten oder entarteten irration 
Urkrafte der Seele zu erfasseh und wieder zu beleben sind, auf denen alles 
spriingliche Leben und alle schopferische Arbeit beruht, sowohl die korper 
wie die geistige.

9. Bildung des Korpers, der Leitbegriff der neuen Erziehung, ist also k 
Angelegenheit der Geschicklichkeit, der Kraft, der Gesundheit, auch nicht 
Schónheit und der Anmut, ia nicht emmar cres Korpers selbst, sondern 
zentrale Angelegenheit des ganzen Menschen und das Zentrum der ganzen 
ziehung. Sie ist der Weg zur Erfassung und Aktivierung aller seelisehen 
geistigen Krafte durch ihre urspriinglichen Auswirkungen im Kórperlichen. 
handelt sich hier also nicht um ein niitzliches Gegengewicht gegen einsei 
iniellektuelle Schulung oder um den Ausgleich zwischen korperlicher 
geistiger Arbeit (mens sana in corpore sano), sondern um den Aufbau der 
ziehung aus andersgearteten Triebkraffen des menschlichen Wesens.

10. Eine solche Erziehung setzt eine vollige Umwandlung aller bisheri 
Grundlagen des Schullebens voraus, eine Umwandlung nicht nur des auBe 
Aufbaus, sondern des geistigen Gefuges. Im- Gegensatze zu den heuti 
Schulen, die in der Anlage (wenn auch keineswegs — leider — in der Wirku 
Erziehungsanstalten zur Wissenschaft sind, werden h i e r  die U r k r a f t e  c
l . e b e n s  s e l b s t ,  die lebenschaffenden Impulse des Rhythmus, die Gruridkr 
der schopferischen Phantasie, die Urbeziehungen zum- Leibe, zu den Dim 
Kunst, Musik vor allern in den Mittelpunkt der Erziehung geruckt, wodurch f 
lich die Arbeit an den Wissenschaften nicht zurtickgedrangt, sondern durch F 
legung der intuitiven Krafte crst fruchtbar gemacht werden soli.

Fran^ Hilker: fndustriezeitalter. Maschine und Kunst.
Das T n d u s t r i e z e i t a l t e r ,  das gerade von ernsten Menschen liiii 

ais der Beginn des kuPu rei len Niederganges der Menschhpit angesehen wi 
stellt rein sachlich. wenn man zunachst’ einmal alle Wertung in Bezug auf ( 
Menschen auBcr Acht lafit, einen gewaltigen Fortschritt in der Technik <
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Lebenjsformung dar, der durch die Vermehrung der Menschen und die daraus 
folgende Sorge um die Steigerung und Differenzierung der Produktion von Le- 
bens- und Wirtschaftsmitteln zwangslaufig herbeigefiihrt worden ist. Der Wert 
oder Unwerl des Industriezeilalters fiir die menschliche Entwicklung hangt davon 
ab, ob es durch eine sinnvolle Organisation in den Dienst der Lebenserhóhung 
der Allgemeinheit, d. h. der gesamten Menschheit, gestellt wird oder den 
egoistischen Interessen einer herrschenden Klasse oder eines herrschenden Volkes 
dient. Ein Industriezeitalter kann also sowohl einen Kulturniedergang wie 
einen Kulturaufstieg bedeuten.

Die Ma s c h i n e ,  das Werkzeug der Industrie, bringt durch den ihr 
eigenen Mechanismus besondere Formen der Arbeit und der Materialgestaltung 
hervor. Diese sind: kollektive — statt individueller — Produktion auf der einen, 
Prazision, Einfachheit und Gleichformigkeit in der Masse auf der andern Seite. 
Die neuen industriell-tnaschinellen Formen weichen erheblich von den alt- 
gewohnten Erscheinungen der handwerklichen Personlichkeitskultur ab, sind aber 
deswegen an sich nocti nicht kultur- oder kunstwidrig, sondern zunachst nur For
men einer andersartigen Kultur, namlich der Massenkultur. Uberall, wo die 
Maschine nicht das Handwerk kopiert, sondern aus E i g e n e m  Eigenes schafft, 
entstehen Gebilde, die ihrem Zweck rein und ehrlich entsprechen und in ihrer 
ttiorumentalen Einfachheit die Grundvoraussetzung fiir asthetische Wirkung er- 
fiillen. 1 • -"1 ■'": «v mam

K u n s t  ist immer Wesensausdruck ihrer Zeit. Im Mittelalter form te sie 
Metaphysisches durch irdische Symbole; im Zeitalter des Individualismus und 
der Naturentdeckung ging sie auf im Studium und in der individUellen Wieder- 
gabe von Mensch, Tier und Landschaft. Im Kollektivismus des Maschinen- 
Und Industriezeilalters gebiert sie neue Formen und Inhalte der Darstellung, 
die die charakteristischen Merkmale dieser Zeit tragen: Uberpersónlichkeit, 
Sachlichkeit und Prazision.

Leitgedanken zur Bundestagung.

III. Tag: Der Schulaufbau.
Henny Schumacher: Krippe und Kindergarten.

D ie  N o t d e r  S a u g l i n g e  u n d  K l e i n k i n d e r  belegt durch sta- 
tlstisrhes Materiał: Verringerung der Geburtenzahl, Zunahme der Sterblichkeit, 
'Erhohunig der Krankheitsziffer, insbesondere Zunahme der Tuberkulose, un- 
geniiigende Ernahrung und Bekleidung.

U r s a c h e n  indirekter und direkter Art: Relative Lohn- und Gehalter- 
Senkung; Lebensmittelteuerung, insbesondere Milchteuerung; Milchmangel; Still- 
Unfahigkeii der Mfitter; Wohnungsnot; Kohlenmangel; SchlieBung von Krippen 
Und Kindergarten.

F o r d  er  : i ng e i n e s  N e u b a u s  d e r  S a u g l i n g s -  u n d  Kl e i  n- 
k i n d e r f ii r s o r g e.

D e r  p r o d u k t i v e  U n t e r b a u :  Gestaltung gesunder Lebensverhalt- 
Uisse: Vorbedingung: der soziale- Staat, der die Erziehung. ais seine wiehtigste 
Aufgabe betrachtet. Schaffung der wirtschafflichen Grundlage: Zusicherung 
der Existenz fiir jeden arbeitenden Menschen, Sorge fiir lebensfahige, gesunde 
Nachkommenschaft durch Alkoholverbot, Anzeigepflicht fiir Geschlechtskranke, 
Heiratsattest.

Vorbereitung auf Yaterschaft und Mutterschaft: Die Schnie schafft die 
Wesenlsgrundlage fur ein soziales Gemeinschaftsleben. Die Schulen der Be- 
rufsvorbereitung miissen durch soziologische und psychologische Betrach- 
tungsweise den Menschen auf seine Erziehungsaufgabe einstellen. Die Mfitter 
haben die Aufgabe, die Wissenschaft der vorgeburtlichen Erziehung zu schaffen.

D e r  p r o d u k t i v e  A u f b a u :  Pflicht der Gemeinden zur Schaffung 
einer geniigenden Zahl an Sauglingsheimen, Krippen und Kindergarten, bis Ge- 
'Pahr fur sachgemaRe Pflege und Erziehung eines jeden Kindes vorh°nden ist. 
Verpflichtung zur Inanspruchnahme dieser Einrichtungen fiir die Eltern, die 
>hre Erziehungsaufgabe nicht erfiillen. Obernahme der bestehenden Anstalten 
durch Gemeinde und Staat; Freiheit fiir die sozialpadagogisehe Personlichkeit, 
Um den yerschiedenen Menschen, Zeiten und Arten gerecht werden zu konnen.
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Lagę- padagogische Provinzen auBerhalb der Stadt (vorlaufig Anstall 
in allen Stadtteilen verstreut).

Hygiene: geniigende Zahl Raume, Luft, Licht Sonne, Waschgelegenheiten 
jedem Zimmer, Badezimmer, Isolierraum, Liegehallen fur Nacktbestrahlungi 
Garten und Spielplatze, regelmaBige arztliche Untersuchungen, pflegerische Ai 
bildung der Erzieherinnen, gesundheitliche Oberwachung der Hauslichkeiten.

E r z i e h u n g s a r b e i t  ist im wesentlichen indirekte Arbeit. Erziehlic 
Bedeutung der Hygiene, RegelmaBigkeit der Lebensweise, Ordnung, freundlic 
Umgebung, Ruhe und Stille.

Keine Verfruhung. Freiheit der Bewegung zur Entwicklung des Korp< 
gefiihls (Rhythmus). Einfaches, ungestaltetes, naturliches Materiał zum Spi 
zur Tatigkeit (Sand!).

Freiheit fiir die sprachliche Entwicklung, Beachtung der Ruhezeiten, c 
schopferische Sprachkraft des Kindes.

Das Aufwachen in der Natur, das organische Verbundensein mit ihr 
schopferischen Kraft ist dem Kinde notwendig zur Menschwerdung. Aus diesr 
niatiirlichen Verbundensein mit dem Lande, aus dem Aufwachsen im klein 
Kreis ais Glied einer gróBeren Gemeinschaft erwachst die selbstverstandlic 
innere und auBere Teilnahme des Kindes an den Arbeiten in Garten, Feld, Ha 
und Werkstatt. Diese selbstverstandliche Bindung des Kindes, gegeben dur 
das Leben selbst und verlangt vom Wesen des Kindes, bedeutet nicht Unte 
werfung unter den Stoff. Im Kleinkindesalter ist das Verlangen der kindlich 
Psyche' entscheidend fur die Stoffauswahl. Dies Verlangen ist nicht Willki 
sondern bedeutet Lebens- und Wesensgesetzlichkeit.

Das Zusammenleben mit der Natur hat religióse Wirkung.
Gleichaltrige Spiel- und Arbeitsgefahrten sind fur das Kind Spiegelbi 

seines Daseins. Die Erziehungskraft der Kieinkindergemeinschaft wirkt pra 
tisch, wirkt kindheitserhaltend, wirkt seelenaufschlieBend. Der Erwachsene ‘ 
in der Erziehung „innerlich aktiv, auBerlich passiv“ . Finfiihlungsfahigkeit 
die Kindesseele ist notwendig, kann nicht erlernt werden. Psychologisches St 
dium wird dem geborenen Erzieher weiterhelfen.

Die Erziehungskraft des Spiel- und Arbeitsmaterials wirkt schopferis' 
bildend nur in gegebener Freiheit. Das verschiedenste Materiał muB z 
freien Verfugung und zum Gebrauch bereit stehen. Die Technik muli g 
lehrt werden.

Die Beschaftigungsmittel von Maria Montessori dienen der isolierten Sinne 
iibung. Die Korrektur der Fehler erfolgt durch das Materiał. Das Arbeit 
materiał darf nicht zum Spiel miBbraucht werden.

Das Fróbelsche Materiał bildet die Sinne in ihrer Gesamtheit, dient besonde 
der freien, schopferischen Gestaltung.

Maria Montessori ist stark intełlektuell eingestełlt, befont besonders die Arbf 
fiir das Kłeinkind; fiir Fróbeł, den Roman tiker, ist das Spiel das charakteristiscl 
Kennzeichen des kleinkindlichen Alters. Das Ziel beider ist der organische E 
ziehungsaufbau — es ist auch unser Ziel. >

D ie  „ P a d a g o g i s c h e  P r o v i n z " .  Verwirklichung dieses Zieles 
der zukiinftigen padagogischen Provinz: groBe, geschlossene Einheitlichke 
weitgehende Differenzierung. Organische Verbindung der B^rufsausbildung rr 
der Erziehungsarbeit selbst, mit produktiver, notwendiger Tatigkeit. Ein G 
meinlschaftsleben in Reinheit und Lebensheiligkeit hat religióse Kraft.

Hermann KSlling: Die Grundschule in Stadt und Land.
Die Grundschule ist das Kernstiick der von der VoIksgemeinschaft organ 

sierten und unterhaltenen allgemeinen Einheitsschule. Alle Sonderbildungei 
die Klassen- und Weltanschauungen entspringen, sind abzulehnen und zu ur 
terbinden. Der Massenbetrieb der Schulkasernen ist aufzulósen in moglich: 
kleine Arbeits- und Lebensgemeinschaften. die, an sich selbstandig und g> 
schlossen, nach Bedarf und Móglichkeit zu grdBeren, mannigfaltigeren Einheite 
(padagogischen Provinzen) verbunden werden. Die Grundschule setzt, dei 
nbturlichen Entwicklungsgange des Kindes folgend, also Verfruhungen un 
Oberbiirdungen meidend, die Bildungs- und Erzienungsarbeit des Kindergarten
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fort. Sie endet, wenn mit der allmahlich sich entwickelnden Pubertat die Son^ 
derbegabungen und -neigungen deutlich und entschieden erkennbar werdem 
(e’twa im 13. Lebensjahr). Das Leitmotiv jedweder Tatigkeit, korperiicher 
wie geisiiger, ist „Eigenproduktion". Das Kind sćhafft, entdeckt, eróbert,, 
eriebt mit stetig sich steigernder Kfaftfulle sein Heim, seine engere una weitere 
Heimat. „Stoffe" und „Methoden" sind ausschliefilich Mittei zum Zweck der ‘ 
Kraftebildung, niemals Selbstzweck. Die starre „Facherung" ióst sich auf zum 
Gesamtunterricht, dessen Ausgangs- und Mittelpunkt das spontane Kindeser- 
leben ist! Das Herausbilden der Facher geschieht allmahlichi mit zunehmender 
Reife aus inneren Notwendigkeiten und bleibt „elastisch" bis zum Abschlufi der 
Grundschule. Sie arbeitet in engster Gemeinschaft mit den Eltern (Schulfeste^ 
Elternpbende, gegenseitige Haus- und Klassenbesuche u. s. f.). Der Lehrer ist 
vateriicher Berater und Fórderer innigsten, edelsten Gemeinschaftslebens. Die 
warmere Jahreszeit dient der produktiven korperlichen Arbeit, dem Spiel, 
Sport . .; dem Erwandern der Heimat. Das auf diese Weise erworbene Robi 
materiał an Anschauungen, Beobachtungen, Erlebnissen wird im geregelten 
Unterricht, besonders wahrend des Winters, geordnet, erweitert, vertieft, ver- 
edelt, nach dem MaB der kindlichen Krafte auf eine hohere Stufe der Betrach- 
tung gehoben.

Die Grundschulen der g ro  Ben S t a d  t e liegen auBerhalb des StraBen-) 
treibens, moglichst weit drauBen vor dem Tor. Bei ihrer Anlage wetteifern 
"hochste ZweckmaBigkeit und hochste Einfachheit miteinander. Dabei sind die 
Erfahrungen der Heim-, Werk-, Siediungsschulen und Landerziehungsheime aus- 
giebigst zu verwerten. Unbedingt notwendig fur j e d e Grundschule sind aus- 
reichendes Gartenland, Wirtschaftsgebźude und Werkstatten in genugender Zahl 
und GróBe. Die wirtschaftliche F.rhaltung aus eigener Produktionskraft muB 
in jedem Falle angestrebt werden. Der Besuch von hochwertigen Kunstdarbie- 
tungen, Museen, Industrieunternehmungen etc. erganzen den Normalbetrieb. 
Wunschens- und erstrebenswert ist, vor allem bei zerriittetem Familienieben, 
das ganzliche Verbleiben der Kinder im Heim.

Gemafi der unendlichen Verschiedenheitęn der 1 a n d 1 i c h e n Verhaltnisse 
in geographischem, geschichtlichem, sprachlichem, wirtschaftlichem, sozialem, 
usw. Betracht, hat jeder Ort seine nur ihm wesenseigene Grundschule. Im 
B a u e r n d o r f  ist der Regel nach das Kind innerhalb seines Familienverbandes 
von friiher Jugend an, mit dem Wachstum der Krafte in steigendem Mafie, 
das ganze Jahr hindureh wirtschaftlich-produktiv tatig. Das in jedem Sinne ur- 
geśunde, naturnahe Schaffen hat seine Hóhepunkte in den Bestell- und Ernte- 
zeiten. Sie bleiben vom geregelten Unterricht ganzlich frei. Die Geschlchte,- 
Geographie, Naturgeschichte, der Verkehr, die Siedlungsform, die Sprache, der 
Marchen- und Sagenschatz usw., die dem Orte und der Gegend eigentumlich 
sind, werden planmafiig durchforscht und im Verein mit dem Erlebnismaterial' 
der landwirtschaftlichen Arbeit im Sinne der Arbeits- und Produktionsschule 
pSdagogisch ausgewertet. Schul- und Gemeindeland dienen einfachen, gul-
durchdachten und -geleiteten landwirtschaftlichen Kulturversuc’nen. Ziel ist die 
Heranbildung eines weitblickenden, fortschrittsfreudigen, geislig hochstehenden 
Bauernstandes. Die handgreifliche Steigerung der Produktion durch diese Schul- 
versuche ist, ganz abgesehen von dem hohen padagogischen Eigenwert, wohl 
das einzig wirksame Mittei, die Abneigung des Bauern gegen die Schule zu 
Oberwinden.

Das G u t s d o r f ist. mit seiner krassen Scheidung von Herren und um 
I.ohn dienenden Untergebenen, auch vom padagogischen Standpunkte eine hóchst 
bedenkliche Erscheinung, die durch Besiedelung mit freien Bauern zu be- 
seitigen ist.

Der Charakter der Grundschule in der L a n d s t a d t  ist bedingt durch die 
starkere oder geringere Tlurchdringung des fandwirtschaftlichen Grundzuges 
mit ^Handwerk, Gewerbe, Handel, Industrie.

Die allergunstigsten Voraussetzungen fur die produktive Grundschule bietet 
das von rnSBiger, am besten lokal gewachsener Industrie durchsetzte Bauerndorf. 
Industrie und Landwirtschaft befruchten, fórdern, erganzen einander soziat und 
wirtschaftlich, vereinfgen im wesentlichen beider Yorziige ohne ihre Nachteile.

Leitgedanken zur Bundestagung.
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Wilhelm Mies-Stettin(: Die experimentelle Mittelstufe.
1. Die experimenielle Mittelstufe der Produktionsschule sucht ihr Ziel zu 

erreichen — entsprechend der 6-jahrigen Grundschule — in einem Wirtschafts- 
komplex, dessen Charakter durch die jeweiligen landschaftlichen Verhaltnisse 
bedingt wird.
, 2. Im Mittelpunkt der gesamten Schultatigkeit steht die praktische Arbeit,
soweit sie padagogisch wertvoll ist. Sie ist je nach dem landschaftlichen 
Geprage mehr landwirtschaftlich, handwerklich oder industriell.

3. Der Unterricht wachst aus der praktischen Arbeit heraus. Er hat zum 
Gegenstand die sich aus ihr ergebenden theoretischen Gedankengange und dereń 
Weiterverfolgung. Die. „Facher" vermitteln keine zusammenhanglcsen, lebens- 
fremden „Stoffe". Sie dienen einmal dem Erwerb der geistigen Kulturtechnik 
und dann dem Produktionsverstandnis und der Produktionsermdglichung und 
-werbesserung. Sie ftihren zur Schulweltdurchgeistigung.

4. Die Mittelstufe hat den mit Beendigung der Grundstufe erkennbar ge?
-wordenen kindlichen Anlagen gerecht zu werden, indem sie den einzelnen
Interessen- und Begabungsrichtungen Gelegenheit zur Eigenenentwicklung gibt.

5. Die kindlichen Anlagen erschopfen sich nicht in wenigen Komplexen, 
sie sind individueli. Die Mittelstufe muB daher elastisch sein, innerliich dif- 
feren,ziert, j e d e m  s e i n e  Schule.

6. Die praktische Arbeit findet in Arbeitsgemeinschaften statt, dereń Zu-
sammenjiang stets korrigierbar ist. Der Unterricht zerfallt in einen fur alle
verbindlichen „Kern"unterricht in „Klassen", der wochentlich hochstens 15
Stunjden umfaBt, und einen „Kurs"unterricht, der wahlbar ist.

7. Der Ke r n  unterricht, — fur den, wie fur allen Unterricht. stets die 
praktische Arbeit, wie das Leben, richtunggebend, korrigierend bleibt, — be- 
ginnt mit Heimatkultur, Rechnen, Zeichnen — Schreiben. Im Lauf der Jahre 
erweitert er sich und lagert sich um, so daB Geometrie, Arithmetik, Physik, 
Geschichte, Erdkunde uber die Heimat hinaus, Chemie, Hygiene, Volkswirt- 
schaft, Gemeinschaftsleben zu ihrem Recht kommen.

8. Der Kursunterricht gestattet die „Begabungs"erprobungen. Der erste 
Versuch gilt der sprachlichen und „raumlichen" Begabung. Die Kursę kónnen 
bei geringem Erfolg abgebrochen werden. Ein Versagen bedingt nur ein 
Zuritckbleiben in dem ein"en Kurs. Im Lauf der Zeit konnen die verschiedensten 
neuen Kursę hinzugewahlt werden, so weitere fremdsprachliche, naturwissen- 
schaftliche, mathematische, technische usw. Die Kursgemeinschaften gruppieren 
sich nach und nach nach dem „Fach"a!ter, sie vereinigen altere und jungę 
Schiiler ie nach dem Entwicklungstempo der betreffenden Anlage.

0. Aller Unterricht wird von dem Gedanken der Konzentration beherrscht.
10. Die Jugend verbringt den groBten Teii des Tages in der Schule. Diese 

gibt ihr neben Arbeit und Unterricht Sfunden der Starkung, der Ruhe, des 
Spiels, der Geselligkeit.

Die Produktionsschule ist die Wirtschaffs-, Lebens- und Schicksalsgemein- 
schaft der Jugend. Allen dadurch bedingten Aufgaben versucht die Jugend 
gerecht zu werden. Die Schule ist eine Statfe der Jugendkultur.

11. Die Mittelstufe nimmt den iungen Menschen mit dem ersten Frkennen 
seiner Anlagen auf. Sie erreicht ihr Zi e l  mit dereń voller Fntfaltung, der 
Selbstentdeckung des Tugendlichen in seiner Totalitat, in seinem vo!len Sinn. 
Die Elastizitat der Stufe gibt die Moglichkeit dazu. AbschluBpriifung und Be- 
rechtigunlgsschein sind iiberflussig geworden.

12. Fiir die Zukunft ist die experimentelle Mittelstufe d ie  Stufe ffir a i i e  
13—lfi-jahrigen beiderlei Geschlechts. Sie vereinigt also die entsprechenden 
Altersshifen der Volks-„ Mittel-, hoheren und sonstigen Schulen. .

Schritte zu ihrer Durchfuhrung sind — bei entsprechendem Umbati des 
Kinidergartens und der Unterstufe — der Reihe nach:

a) Schulgeld- und I.ehrmittelfrpiheit fiir alle heufigen Schultypen;
b) Oberlassung von Land und Errichtung von Werkstatten fiir aiie Schulen;
cj Aufgabe des Stoffprinzins. und Freigabe des Stundenolans;
d) Vervo!lkommnung der Jumdehrerausbildung in produktiven Befrieben;
e) F.ntfaltungsfreiheit fur die Lehrerpersonlichkeit;
f) Neuordnung der gesamten Lehrerbildung;
g) Trennung der heutigen Schulsysteme nach Altersstufen und entsprechende 

Zusammenlegung von Systemen.
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Anina Siemsen: Die Oberstufe ais Berufsschule.
1. Die gegenwartige Trennung unserer Berufsschule in allgemeine soge- 

nannte hóhere Schulen und Fach- oder Berufsschulen sperrt den Weg zu 
einem gesunden Aufbau unserer Erziehung sowohl vom individuellen wie vom 
sozialen Standpunkt aus.

2. Der Drariig der Jugendlichen nach tatiger Wirksamkeit wird in der 
allgemeinen Schule, ihr Bediirfnis nach rnenschlich allseitiger Entwicklung und 
weltanjschaulicher Erkenntnis in der Berufs- und Fachschule vernachlassigt. Die 
eine, der die Grundlage der Anschauung und des Erlebens fehlt, fiihrt zur 
Weltfremdheit und Unklarheit; die andere, welche in technischen und wirtschafF 
lichen Einzelheiten stehen bleibt, erzieht einseitige Berufsspezialisten.

3. Gesellschaftlich bedeutet die Trennung eine Gefahr, weil die lang- 
wiihrende Ausbildung der allgemeinen Schule, die keinerlei praktische Eignung 
schafft, nur sehr kleinen wirtschdftlich bevorzugten Kreisen offen steht, wahrend 
die heutigen Berufs- und Fachschulen mit ihrem Durcheinander von niederer, 
mittlerer und hóherer Reife, die nur auf Umwegen zur Hochschule fiihren, 
jeden einheitlichen zielvollen Aufbau vermissen lassen. So werden durch dies 
uneinheitliche und verwickelte System gesellschaftliche Mittel verzettelt, die 
Krafte der Jugendlichen vertan.

4. Der einheitliche Aufbau laBt sich auf doppelte Weise erreichen. Durch 
eine Umgestaltung der hóheren Schulen zu differenzierten Schulsystemen mit 
fachlichem Charakter und durch den systematischen Ausbau der Fachschulen, 
die ihren einseitigen Lehrplan nach der historisch-weltanschaulichen Seite (durch 
Deutsch und Kulturgeschichte) erganzen.

5. Voraussetzung fur beides ist ein Ausbau der heutigen Grundschule, die 
Schaffung von systematischen Ausbildungsmoglichkeiten fiir die beruflich ta- 
tigen Jugendlichen iiber 14 Jahre (Ausbau der Berufsschule durch wahlfreien 
Unterricht), Forderung prakiischer Arbeit von denen, welche bisher ais hohere 
Schiller nur durch theoretischen Unterricht zur Hochschule und durch diese zur 
Berufsreife gelangten und eine grundsatzliche Umgestaltung der Lehrerbildung 
mit der Grundlage praktischer (handwerklicher, technischer und wirtschaftlicher) 
Ausbildung.

Paul Honigsheim-KJSIn: Hochschule und Vo!ksbildung.
I. D a s  C h a o s  im a u B e r s c h u l m a B i g e n  B i l d u n g s w e s e n  u n d  

d i e K r i s e d e r U n i v e r s i t a t e n .
II. D a s  Z u k u n f t s g e b i l d e ,  a u f g e b a u t  a u f  d e r e l a s t i s c h e n  

E i n i h e i t s s c h u l e .
1. Di e  e l a s t i s c h e  E i n h e i t s s c h u l e  a i s  V o r a u s s e t z u n g  d e s  

N e u b a u s .  Sie allein gewahrleistet Erkenntnis der Fahigkeiten und 
Charakter-Eigenarten und somit die Grundlage fiir geeignete Auslese.

2. D ie  G r u n d s a t z e  be i  d e r  A u s l e s e  d e r  T e i l n e h m e r .
A. Eignung.
B. Vorherige Bewahrung im praktischen Lebensberuf.
C. Herbe Zahigkeit und Nervenstarke.

3. D ie  G r u n d s a t z e  be i  d e r  A u s w a h l  d e r  L e h r k r a f t e  in 
H o c h s c h u l e ,  E r w a c h s e n e n  u n t e r r i c h t  u n d  V o l k s b i l -  
d u n g.
A. Die Trennung von Forscher und Lehrer.
B. Die Moglichkeit von Fali zu Fali bei vorhandener doppelter Eignung

Personal-Union einzufiihren.
4. D ie  H o r i z o n t a l s c h i c h t u n g  u n d  d i e  S c h e i d u n g d e r  ei n-  

z e l n e n  I n s t i t u t e  n a c h  d e m G e s i c h t s p u n k t  d e s  Zweck-I 
r a t i o n a l e n  u n d  d e s  Z w e c k i r r a t i o n a I e n.
A. Di e  z w e c k r a t i o n a l e n  I n s t i t u t e .

a) Fach- und Hochschulen.
b) Zweckrationale Forschungsinstitute fiir die praktischen, okonomi-i 

schen, statistischen, naturwissenschaftlich-technischen und hygieni- 
schen Bediirfnisse von Staat, Kommune und Wirtschaft, vondenen 
einzelne auch aus den dahin beurlaubten Volontaren den notigen Nach-i 
wuchs heranziehen konnen.
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B. D i c z w e c k i r r ą t i o n a l e n  I n s t i t u t e.
a) Zweckirrationhle Forschungsinstitute fiir die allgemęinen und spe- 

ziellen Probleme der philosophischen, natur- und kulturwissenschaft- 
lichen Forschung, von denen einzelne gleichfalls aus den dahin be- 
urlaubten Volontaren den notigen Nachwuchs heranziehen konnen 
und von denen aus universe!le Fiihrernaturen auch durch ahgemeine 
Vortragskurse auf ein breiteres Publikum einwirken mogen.

b) Die zweckirrationale VolkshochschuIgemeinde in ihren 3 Formen ais
lan'dliche,
stadtische,
landliche Volksbildungsheime fiir Stadter.

5. E i n h e i t  u n d  M a n n i g f a l t i g k e i t  in d e r  F o r s c h u n g  s- u n d  
U n t e r r i c h t s m e t h o d e  be i  d e n  v e r s c h i e d e n e n  E i n r i c h -  
t u n g e n.

6. Di e  V e r t i k a 1 ś c h i c h t u n g u n d  d e r  A u f b a u  d e s  E r w a c h s e -  
n e n u n t e r r i c h t s ,  F i o c h s c h u l -  u n d  V o l k s b i l d u n g s w e s e n s  
v o m V e r i a s s e n  d e r  O b e r s c h u l e  a i s  B e r u f s s c h u l e  an,
A. Die fiir alle zugangliche, zweckirrationale V o l k s h o c h s c h u l e  in 

dem oben unter Nr. 4, B, b, gescliilderten Sinne.
B. Die neben der Tatigkeit ais Land- und Industriearbeiter, kaufmanni- 

scher Angestellter, unterer Beamter, Lehrer der nicht fachtechnischen 
Disziplinen usw. hergehende A u s b i l d u n g  a n  z w e c k i r r a t i o n a -  
l en Ab e n d -  u n d  F e r i e n - F a c h a k a d e m i e n  fiir Landwirt- 
schaft, Technik, Volkswirtschaft, Gewerkschafts- und Genossenschafts- 
wesen, Handel, Recht, Verwaltung, Sozialpolitik, Fiirsorge, Sozialpa- 
dagogik und Volksbildungswesen sowie fiir Musik und Kunstgewerbe 
zu Schulzwecken.

C. D ie  a u f  G r u n d  d i e s e r  V o r b i l d u n g  e i n s e t z e n d e  L e- 
b e n s p r a s i s  ais Werkmeister, Techniker, Verwaltungs-, Gewerk
schafts- und Genossenschaftsbeamter, Betriebsrat, Fachlehrer fiir Ge- 
werbe, Handel, Zeichnen, Musik an den Unter- und Mittelstufen sowie 
an den Berufsschulen, ais Sozialpadagogen, Yolksbibliothekaren, Fiir- 
sorger usw.

D . D ie  O b e r s t u f e  in ihren verschiedenen Formen.
а) Die zweckrationale Beurlaubtenhochschuie mit der Gesamtheit der 

Facher der heutigen Fach-, Handelstechnischen Hochschulen und 
Universitaten, soweit sie zu den fiihrenden Berufen in Staat, Ver- 
waltung, Wirtschaft und Schule ausbilden mit Ausnahme derjenigen 
speziellen Fachdisziplinen, die wegen ihres Wesens oder wegen der 
geringen Zahl des Nachwuchses, unmiftelbar an Forschungsinstitute 
angegliedert werden miissen, wie einerseits Medicin, andererseits etwa 
Archivwissenschaft oder orientalische Sprachen.

б) Die zweckrationalen Forschungsinstitute in dem oben unter Nr. 4,
A, b, gescliilderten Sinne.

c) Die zweckirrątionalen Forschungsinstitute in dem oben unter Nr. 4,
B, a geschilderten Sinne.

E. D i e a u f  G r u n d  d i e s e r  A u s b i l d u n g  e i n t r e t e n d e Le- 
b e n s p r a x i s  in staatlichen, kommunalen, wirtschaftlichen und tech- 
nischen Fiihrerstellungen oder ais Lehrer der Wissenschaften an Unter-, 
Mittel- und Oberstufej Akademien und Hochschulen und Volkshochschulen 
oder, bezw. in Verbindung hiermit, ais Forscher an zweckrationalen 
und zweckirrątionalen Forschungsinstituten.

III. Einheit und Mannigfaltigkeit, Zentralismus und Fóderalismus in Schule 
und Kultur der Zukunft.

Rudolf Bode-Miinchen: Korpererziehungsaufgaben in Schule und Beruf.
1. Die Lebensaufierungen jedes gesunden Kindes Iiaben urspriinglich ein- 

heitlichen Charakter. Die Trennung des Unterrichts in verschiedene Facher ist 
ein kiinstliches Produkt.

2. Die Einheit im Kinde ist gleichzei.tig korperlich und seelisch. Sie auBert 
sich korperlich im naturjichen Ablauf aller Bewcgungen.

Leitgedanken zur Bundestagung.
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3. Alle naturlichen Bewegungen sind gekennzeichnet durch
1. den Rhythmus von Spannung und Entspannung,
2. die Totalitat des Ursprungs,
3. den Ausdruck seelischen Erlebens.

4. Die Schule tótet die urspriingliche Bewegung. Die Industrie tetet die 
urspriingliche Bewegung.

5. Die Wiedergewinnung des naturlichen Bewegungsablaufs schlieBt die
Befreiung der Seele von den Fesseln intellektualer und machinaler Vergewaltigung 
in sich. j

6. Schiller und Lehrer gewinnen durch eine natiirliche Kórpererziehung die 
Gestaltformen eines von urspriinglicher Bewegungsenergie erfullten Unterrichts.

7. Der Industriearbeiter gewinnt durch eine natiirliche Kórperdurchbildung 
die Móglichkeit, seinen Organismus vor den kórperlichen und seelischen Schaden 
maschineller Industriearbeit zu bewahren.
Albrecht L. Merz-Stuttgart: Silnn upd Leistung der „Werkhaus“arbeit.

Lebensschule, Arbeitsschule, Berufsschule bleiben leere Begriff, wenn nicht 
lebendige Schópferkraft wirkend ist. Dies klirtgt sehr selbstverstandlich, es 
wird aber heute kaum danach gehandelt, weil unser Geschlecht viel zu ver- 
bildet ist, um wirklich schopferisch zu sein, d. h. aus innerer Sammlung heraus 
erkannte Grundelemente des kosmischen Geschehens: Form-, Farb-, Ton- und 
Bewegungselemente zusammenklingen zu. lassen zu einer hóheren Einheit, die 
gekennzeichnet ist durch die organische Beziehung der Teile zueinander.

Wir brauchen weniger neue Begriffe und Schlagworte fiir Schulsysteme, 
sondern schlichte, stille Methoden, die zum 'Ziele fiihren: Zur freien Entfaltung 
der im Kind liegenden Krafte. Denn jeder jungę Mensch hat solche Krafte, 
die mit Naturnotwendigkeit organisch aufbauend sich entfalten, wenn nicht Ab- 
lenkungen durch Elternhaus und Schule, Werkstatt und Fabrik der naturlichen 
Entwicklung hemmend entgegentreten und jene Verbildung schaffen, unter dereń 
Wirkung wir heute in allen Gliedern unseres Volksk5rpers leiden.

Die Schulreform beginnt nicht mit der Anderung auBerer Verhaltnisse oder 
der Erfindung neuer Schulbegriffe, die nachtraglich mit Inhalt gefiillt werdenl: 
In der Schulgemeinde, aus der Arbeit zwischen Lehrer und Schiller wachse 
lebendig die Form, die zwingend sich immer neu durchsetzt. Denn wo 
immer in der Geschichte eine neue starkę Gesinnung sich zu regen begann^ 
geschah dereń tiefste Fórderung einzig durch das Werk: Die Gestalter und nicht 
die Bereder dieses Neuen waren seine vorziiglichsten Klarer und Trager.

So Stelle ich vor die Tagung die 4i/2-ijahrigen Ergebnisse eines neuen Unter- 
richtsfaches: „Erkennen und Gestalten" des Werkhauses mit Werkschule und 
staatlich arierkannter Versuchs -Grundschule, sowie Proben einer nach den 
Grundsatzen der Werkschule von mir geleiteten Abteilung der Stuttgarter Volks- 
hochschule. In diesem Unterrichtsfach, das ich mir von der Volksschule bis zur 
Hochschule durchgefiihrt denke, sollen die rezeptiven und produktiven Krafte 
nicht gebildet werden, sondern zum Bilden gebracht werden derart, daB kurz 
gesagt Europa endlich wieder von Menschen"bev51kert werde,; die im richtigen 
Augenblick an der richtigen Stelle das Richtige zu tun vermógen. Ja, — 
dieses Unterrichtsfach soli neben Korperbildung, neben Geschwindigkeits-, Fin- 
digkeits- und Geschicklichkeitsiibungen besonders in den Grundschuljahren, in 
moglichster Anpassung an das Gefiihlsleben des Kindes, fast ausschlieBlich 
den Unterrichtsgang erfiillen. Es soli in den hóheren Schulen die einseitige 
Verstarvdesbildung iiberwinden helfen, in der Fortbildungs- und Handwerker- 
schule und Baugewerbescuhle die verschiitteten Quellen schópferishcen Werk- 
tums aufreiBen, (Bauhutten und Meistergedanke) und in den Akademien und 
Hochschulen fiir Kunst und Wissenschaft, vor allem auch in den Volkshochschulen 
der isolierten Fachbildung entgegen wirken.

Erkenntnis der grundwirkenden Prinzipien im kosmischen Geschehen und 
Abwandlung dieser erschauten Urzustandsformen und Urbewegungsvorgange 
durch eigene Gestaltung unter Wahrung der Dreieinigkeit von „Werkstoff, 
Werkzeug und schópferischer Kraft": Das ist der Kern der Arbeitsentfaltung 
der Werkschule in allen Unterrichtszweigen. Dies muflte Allgemeingut aller 
Schulen werden, wie auch das andere, ais Folgę dieser Grundeinstellung:

Statt intelIektuell-assoziativer Betrachtungsweise eine intuitiv-impulsive Durch- 
dringung der Erscheinungsformen im Goetheschen Sinn.'

329



Leitgedanken zur Bundestągung.

Statt anspringendes Erfassen: weitgehendes Umfassen.
Statt spekulativer Gehirnkonstruktionen lebendiges Einfuhlen in die Wirk- 

lichkeit des Seins und breites Schwingen im Rhythmus des Alls.
Dies das Ziel, das man nach Jean Paul (Levana) fruher kennen mul ais 

die Bahn. \
Einzelne Kurven aus dieser Bahn móge die bisherige Werkschularbeit 

zeigen, dereń Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, in einem nach der kunst- 
lerischen Seite hin vertieften Sinn, (auch Jean Paul spricht von Erziehungs- 
kuns t ) ,  das grofie Wort des von fast allen Erziehern immer noch 
miBverstandenen Frobel wahr zu machen: „Einfacher, bei weitem ein- 
facher ist das Wohl und Gliick und Heil des Menschengeschlechts befórdert 
und begriindet, ais wir glauben; wir haben alie die Mittel leicht und nahe, 
aber wir sehen sie nicht, wir sehen sie wohl, aber wir beachten sie nkht; sie 
sind uns in ihrer Einfachheit, Natiirlichkeit, leichten Anwendbarkeit und Nihe 
zu gering, wir verachten sie''.

Zusammenfassend sind die Hauptgedanken der Werkschule so darzustellen:
Nicht Gebildete — sondern Bildende.
Nicht U n t e r haltung — sondern Haltung.
Nicht nur Kennen — sondern auch Konnen.
IV. Tag: Produktionsschule und Kulturaufbau.

Kathe Feuerstack: Eltern- und Produktionsschule.
1. Ri i c k b l i c k :  Elternhaus, Einheit von Leben und Arbeit, berufener 

Trager der Erziehung. Organisches Hineinwachseti der Jugend in Leben und 
Lebertsarbeit. Schule kommt nur fur eine Minderheit in Betracht; wo sie 
ernisthafte Bedeutung hat, ist sie Internat.

2. E i n b l i c k :  Zerfall der Lebensgemeinschaft, Zerfaserung der Wohn- 
gemeinschaft, Abspaltung erst der Arbeit des Vaters, dann der Jugendlichen, 
zuletzt auch der Mutter. Schule neue wesensfremde Macht im Leben a l l e r  
Kinder, ohne Zusammenhang mit dem Leben; Feindschaft zwischen Eltern
haus und Schule.

3. A u s b l i c k :  Ganzlich neue crzieherische Situation. Die Eltern in 
die Schule hinein. Eltern ais Mittrager (rechtlich und verwaltungstechnisch)^ 
Mitarbeiter (Praktiker der Facharbeit), Miterlebende (Feierstunden, Feste) der 
Schule. Wechselseitige Befruchtung (Erfahrungsaustausch, Vortrage). Schule 
erzieht durch Leben zum Leben. ,,Elterntum" Bewahrung erzeigen iiber den 
Kreis von Bluisverwandten hinaus. Organisches Wachsen der Jugend ins Leben 
auf neuer Ebene.
Wilhelm Herring: Die Lehrer fur die Produktionsschule.

1. Die Umgestaltung des Schulwesens im Geiste entschiedener Schulre- 
former erfordert ein neues Erziehertum, dem die Welt nicht nur gegeben, 
sondern aufgegeben ist,

2. das nicht nur ais Oberlieferer einer neuen Wissenskuitur seinen Beruf 
ausfullt, sondern ais Trager einer Wesensbildung und Wesenskultur die ge- 
samten produktiven Krafte der Nation zu steigern versteht.

3. Diese Kraftsteigerung soli in gleicher Weise alle Kulturgebiete umfassen 
und zwar sowohl den okonomischen, sozialen und staatlichen Unterbau der 
Gesellschaft ais auch ihren ideologischen Oberbau in seinen Erscheinungsformen 
der Wissertschaft, Kunst und Morał.

4. Das bedingt eine vollig andere Einstellung des Lehrers zum Arbeits- 
leben des Volkes. Anstelle der rein begriffsmaBigen Erfassung der Erscheinun- 
gen der Kulturwelt muB die dynamische treten, d. h., die Eroberung durch 
selbsttatiges un|d selbstschaffendes Handeln an und mit den Dingen. Dieser 
Bildungs- und Erfahrungsgang bleibt dem Lehrerstand, der zu einer neuen 
Bildung und zu einer wesenhaften Arbeitsschule vordringen will, nicht erspart.

5. Die technische Ausbildung des Lehrerstandes, Technik im weitesten 
Sinne verstanden, Wird damit zum Flauptanliegen der Lehrerbildung. Je nach 
der Eignung des einzelnen werdenden Erziehers und der Schule, der er zu- 
strebt, wird seine Bildung in landwirtschaftlicher, gewerblicher, kaufmannischer, 
kunstgewerblicher oder hauswirtschaftlicher Richtung liegen miissen.

Diese Bildung ist unmittelbar praktischer und wissenschaftlicher Art, so- 
daB damit der Lehrerstand zum Trager des technisch-iwirtschaftlichen Fort- 
schrittes wird.
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0. Durcli Behcrrschung der Produktionseleniente, der Produktionsmittel und 
des Produktionsprozesses in werktatiger und geistiger Richtung gewinnt der 
Erzieherstand ein festeres Fundament fur die Gesamtheit seiner padagogischen 
Bemiihungen im Dienste der personlichen Ertiichtigung der Jugend ais das 
heute der Fali ist.

7. Einem wahrhaft „hóheren" Lehrerstand ist selbstverstandlich diese per- 
senliche Ertiichtigung nur sinnvoll im Dienste des gesellschaftlichen Fort- 
schritts. Die Steigerung der technischen und geistigen Krafte des Indivij 
duums sucht er dem Gemeinwohl dienstbar zu machen und die Interessen 
des Einzelnen dem Leben des Ganzen ais dem wahrhaft Seienden unterzuordnen. 
Damit wird das Erziehertum zum Trager der sozialen Hinaufpflanzung.

S. Diese Wendung der padagogischen Arbeit ist fur die Zukunft der Narj 
tionen und der Menschheit von so tiberragender Bedeutung, daB keinem Er- 
zieher Ancrkennung werden sollte, wenn er nicht sein Werk in den Dienst ge- 
Sellschaftlicher Yeryollkommming stellt. Das ist der Sinn und das Ziel einer 
rteuen sozialwissenschaftlichen Ausbildung des gesamten Lehrerstandes.

9. Von derselben Zielsetzung muB auch die sozialpadagogische Ausbil
dung des Lehrerstandes getragen sein, die die Aufgaben, Mittel und Iiemmungen 
persónlicher Ertiichtigung und sozialer Vervollkommnung aus dem Ineinander- 
weben und der gegenseitigen Bedingtheit von lndividuum und Gesellschaft 
aufdeckt.

10. Das sind die grundlegenden Forderungen, die die entschiedenen Schul- 
reformer an die neue Lehrerbildung stellen. Sie wollen den Lehrerstand damit 
zu einem weit bedeutsameren Kulturfaktor gegeniiber seiner gegenwartigen Mis- 
sion und ihm damit zugleich erst die ganze Grófie seiner Aufgabe lebendig 
machen.

11. Eine solche Ausbildung laBt die heutige soziale Zerkliiftung des Lehrer- 
stanldes hinter sich, vor ihr erweist sie sich ais kuiturschadlich, mit dem Wesen 
"wahrer Bildung unvereinbar und den Lebensinteressen des Sozialkorpers zu- 
widerlaufend.

12. Sie erkennt und anerkennt nur ein von der Grundschule bis zur Fioch- 
schuie gleichwertig vorgebildetes, durcli die Erkenntnis der Gleichwertigkeit 
Seiner Arbeit auf allen Stufen innerlich verbundenes und dementsprechend 
auch sozial gleichgewertetes Erziehertum, das in voller Solidaritat an der 
„Urbarmaehung der Welt“ arbeitet.

Siegfried Kawerau: Die Produktionfeschule in der Gesellschaft und Wirtschaft.
Die Produktionsschule ist Erzeugnis der aufsteigenden Gesellschaft, in ihr 

selber wird wiederum die neue Gesellschaft immer von neuem geboren. Die 
Produktionlsschule lebt in einer neuen Wirtschaft: statt der alten nackten 
Profitwirtsehaft der „Rentabilitat" tritl die padagogische Wirtschaft wahrhafter 
„Produktivitiit".

Ober die alte mechanische Zerlegung in Teilarbeit hinaus fiihrt die orga- 
nfische Differenzierung nach Eignung,

iiber die alte mechanische Summierung durch Tausch, Transport- und 
Verkehrsmittel hinaus fiihrt die organische Integration durch Arbeitswechsel 
und Gemeinschaftsdienst.

NE';t die Sache, sondern der Mensch ist das MaB der neuen Wirtschaft. 
Der .'.ensch, der in sich ruht, bewuBt einsam ist, keiner Person, keiner Sache 
dienstbar ist, steht erst ais schaffende Kraft in voller polarer Entsprechung 
zur Gemeinschaft aller in der Produktionsschule arbeitenden, aller uberhaupt 
produktiv Arbeitenden.

Sowie es in der neuen Gesellschaft keine Aneignung fremder, unentgoltener 
Arbeit durch Raub und Vererbung gibt, fallen die Hemmungen unfruchtbar 
machen|der Horigkeit.

Die positive Weckung fruchtbarer Menschlichkeit wird von der Produktions
schule geschaffen, in der lebendigen Spannung, die von Beginn an zwischen 
den Einzelnen und der Gemeinschaft oesteht.

Es findet ein Ausgleich, ja eine Vermahlung der rationalen und irrationalen 
Wer te statt: Beruf und Berufung, Gesellschaft und Gemeinschaft.

Leitgedanken zur Bundestagung.
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Gerhard Danziger: Rechtsbildung und Produktionsschule.
Das Recht wachst aut dem boden des sozialen Zusaminenlebens. Uberall 

dort, wo sich Wirtschaft entfaltet, schiefien Rechtssatze neu aus dem Boden 
oder setzen die alten frischen Triebe an. Keine Zeit lehrt dies deutlicher ais 
die Gegenwart, zumal in Deutschland, dem Lande der ungeahnten wirtschaft-. 
lichen Móglichkeiten.

Aber nicht allein Steigerung Und Gliederung des Wirtschaftslebens wirken 
rechtsbildend, sondern ebensosehr und ebensoschnell auch jede andere Ver- 
anderung irgend einer der Formen menschlichen Gemeinschaftslebens, jede 
Entwicklung menschlicher Erkenntnis. Die Entdeckung der elektrischen Kraft 
loste gestem so gut neue — keineswegs nur wirtschaftlich bedeutsame —, 
Rechtssatze aus, wie heute etwa die politische Umwalzung und morgen viel- 
leicht die Relativitatstheorie.

Lost man die Schule aus ihrer bisherigen Erstarrung, macht man sie 
zu einem bluterfiillten Giiede im grofien Bau des Lebens, so rriuB auch sie in 
aller ihrer Begrenzung ein Nahrboden neuen Rechtes sein.

Zunlachst wird sie vornehmlich die groBe Aufgabe der Umbildung der 
Geister iiberreehmen miissen. Sie muB die Tragerin jener erst jungen, aber 
machtvoll aufstrebenlden Bewegung sein, die das „Friedewirken" auf ihre Fahne 
geschrieben hat. Nicht nur im „Geiste der Volkerversohnung“ wird erzogen 
werden, sondern auch im Geiste der Versóhnung des Menschen mit dem Men- 
schen. Statt des bisher allein ais machtig und wurdig empfundenen „Kampfes 
um's Recht" der verstandige und verstehende Ausgleich. Statt des „Rechts- 
streits", statt „gewontiener" und „verlorener" Prozesse, statt der Waffen des 
Zweikampfes, die uns aus diesen Worten noch durch die Jahrhunderte hin- 
durch entgegenklirren: Scheidung, Schlichtung — Friede.

In diesem Teil neuer Erziehung, der in Wahrheit neues Recht, weil neuen 
Geist, erzeugen kann, soli miinden alles das, was man heute ais „Burgerkunde" 
iiber Recht und Gesetz in der Schule lehrt, ohne damit bisher der beklagenst- 
werten, ungliick- und verderbenstiftenden Rechtsunkenntnis aller Volksschichten, 
von dem kleinen Kreis des Rechtsklerus abgesehen, auch nur entfernt abge- 
holfen zu haben. i

Dariiber hinaus wird das eigentliche engere Leben der Schule zu neuer 
Rechtsenltwicklung fiihren. Das Recht des Erziehers und das Recht des Er- 
zogenen sind heute dunkle und umstrittene Gebiete, die der ErschlieBung
harren. Das kraftvolle Eigenleben der Jugend will sich nicht Gesetzen beJ 
ąuemen, dereń Grundlage die Auffassung von unreifen, unfertigen, halb lacher- 
lichen, halb stórenden, jedenfalls aber standig zu bevormundenden, zu drillenden 
jungen Menschen bildet. Wo immer sich bisher auf irgend einer Schule ein 
wirkliches Gemeinfechaftsleben entfalten konnte, da entwickelte sich stets auch 
ein,e Art von Rechtsleben, haufig und nicht immer gliicklich, nur ais Nach*
ahmung oder Nachaffung alter, fur Erwachsene passender und auf diese
zugeschnittener Formen (Schiilergerichte), aber immer getrieben von einer starken 
Kraft, die neues Recht zeugen will und die nutzbar zu machen eine wichtige 
Aufgabe der neuen Schule sein wird. Und in der Fenie winkt die Hoffnung, 
daB sie sich einmal ais machtig genug erweisen wdrd, um uns das wahre
„Jugenktrecht" zu bringen, das wir trotz „Jugendgerichtsgesetz" und ,,Jugend- 
■wohlfahrtsgesetz" heute noch n i c h t  haben.

Wenn endlich die Schule zur Produktionsschule wird, wenn sie wirklich 
AnschluB findet an unser produktives Wirtschaftsleben, so wird auch dies 
wohl der AnstoB zu neuer Rechtsbildung sein. Die Frage naćh dem Recht 
auf Arbeit, nach dem Recht an dem Oeschaffenen, urheberrechtliche Fragen und 
andere, die heute noch ungeregelt und dunkel sind, und von Fali zu Fali 
und meist zu Ungunsten der Schule und der Jugend entschieden werden, sie 
werden nicht zu beantworten sein, indem man irgendwelche vorhandenen Ge- 
setze mit dieser oder jener Anderung ubernimmt. Viel mehr wird auch hier 
auf einem neuen Geist, aus e i g e n e m Geist, ein neues und eigenes Recht 
emporwachsen.
Adolf Grimme-Hannover: Die religiose Schule.

Die wahre weltliche Schule ist die religiose Schule, die wahre religiose 
Schule ist eine weltliche Schule.

Leitgedanken zur Bundestagung.
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Paul Oestreich: Die Produktionsschule alś Weg zur Volkskultur. *)
„Volk" ist nur da, wo gemeinsdmes Fiihlen und Denken aus der kultivierten 

Vitalitat jedes Einzelnen elementar empordrangt. Offenbarungstradition und 
-Religiositat reichte dazu ehemals aus, die offenbarte, endlich gewordene Erde 
wird nun Ausbeutungsholle „zweckhaft" gedriliter Tierlinge ode.r die Heimat 
kosmischer Menschen, die sie briiderlich urbar machen, in bewuBter, selbst- 
gebundener Freiheit der Individuen und Vólker.

Die Philosophien und Religionen vergangener Epochen spuken herum ais 
Kirchenbekenntnisse, Staatsideologien, Okonomiegesetze, Entwicklungsglaubigkei- 
ten, sie hemmeri zeitreifes Menschlichkeitswerden, indem sie Vorurteile, Unmog- 
lichkeits- und Erbsiinde-, „Natur"notwendigkeits-Uberzeugungen in die Trag- 
lieits-gliicklichen Gehirne gieiien, immer nur. einen Gotzen vom Sockel stoBen, 
Um einen scheuBlicheren zu erhohen: Himrnel und Holle, Kampf ums Da- 
sein, Hdchstleistung, Rassenhochmut, Wissenschaftswahn, Sportfexerei, kapita- 
listische Organisations- und Produktionswuf, Berufsbesessenheit, all das sind 
nur Ausbliihungen der einen groBen Sinnlosiglceitserkrankung der jMenschheit, 
der nimmer wieder Ruhe wird im Getummel der verschiedenen Ziele, Aufgaben 
und Gotter, die sie sich von D r a u B e n erfleht.

Das Gottliche kann nur a u s  den Menschen heraus sprechen, in 1000 
Zungen, in jedes Volkes, jeder Breite, jeder Landschaft Art, e i n Gottliches, 
e i n Gutes, e i n groBer Lebenswille, der lieber entbehrt, ais Menschen und 
Erde verheert, der sterben laBt, was sterben machen muB, der ehrt und 
liebt, was allen dienen kann, und also dienen wird, und was die Erde lieblich 
macht. Vernunft und animalische Welt, Geist und Rhythmus, Methode und 
Ursprunglichkeit, Recht und Freiheit, Schopfertum und notwendige Produk- 
tion, Maschine und Menschentums-Wtirde, Masse und Jeder, Volk und Menscli- 
heit, keines ist nun moglich, ertraglich, duldbar oline das andere. Man muB 
wissen um die „Gesetze", aber man darf sie nicht isoliert verwenden, man 
muB sie immanent iiberwinden, daB Maschinenprodukt wieder Leben gewinne, 
rhytlimisierte Arbeit wieder (oline Stoppuhr) ókonomischen Effekt erziele, daB 
jedes Arbeitsprodukt organisch, also jede Arbeit sozial werde, daB „Schónheit" 
und „Nutzen" sich -wirklich asymptotisch niiher kommen, daB die herumwim- 
tnelnden Einzelfunktionen in Menschengestalt aus ihrer Aufgeblasenheit ein7 
trocknten.

„Wissenschaft", „Kunst", „Rang", „Beruf", „Aufstieg", „soziologischer Auf- 
trieb", „Begabung" („hóhere" fur lioher bezalilte Stellungen), „Berechtigung", 
das sind die schweren Geschiitze eines unheilbar kranken Despoten,, der in 
seinem ungesclilachten Siechtum die Erde mit in sein Grab ziehen mochte. 
Es ist die Frage, ob wir uns seiner erwehren wollen, uberhaupt kónnen, ob 
wir uberhaupt beginnen, ihn trotz all seiner „v61kischen", „frommen", „philo- 
Sophischen", „gelehrten", „kiinstlerischen" Parfums ' in seiner Pestgestalt zu 
sehn, den Geist der Widermenschlichkeit??

Die Erde mit ihren Landem, Organismen und Schatzen ist uns nun offen- 
bart. War es ehemals Abenteuer sie zu erforschen und zu erobern, jetzt
ziemt es Parsival in uns, ihre Krafte uns zu verbriidern und — uns einander 
zu entdecken und zu erobern. Was wissen und fiihlen wir von einander? Ist 
nicht Jeder des Andern Feind, weil er ihn fiirchtet und seine eigene Armselig*- 
keit alint?

Soli ,,Volk", soli Gemeinschaft der gleich Sprechenden, der miteinander 
Wirtsehaftenden, der in gleicher Not Verbundenen, soli Volkergemeinschaft zu 
I.eben'shilfe werden. so miissen erst einmal Wille zu ihr, Glaube an sie, die 
Menschen erfiillen, so mufi die )agend des raffinierten Herrschaftsgedankens sich 
entschlagen, um zu schaffen in Gemeinbiirgschaft. „Schule", das Jugend- 
alter, muB Leben sein, muB heiBen: schaffensmachtig w e r d e n  — und
„Schaffen" ist nur, wessen Inhalt durch sich selber zu unverdorbenen oder voll 
entwickelten Menschen spricht.

„Produktionsschule" ist nur Symbol des Willens zum sozialen, tnensch- 
heits-, erdenwilligen, also volkeskraftigen Menschen. Baut Stadte ab und um, 
laBt alle Menschen menschlich wohnen, laBt Arbeit nicht die Luft verpesten

*) Siehe Oies;treich: „Die Schule zur Volkskultur", Rosi & Cie., Miinchen.
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und die Leiber yerwiisten, laBt Arbeit wieder Lebenssinn statt Fluches werden, 
senkt Feuerbrande in die Seelen, flammt Glauben auf, dali a 11 e s móglicfi 
sei, ubt Kraft zur Tathaftigkeit empor und steigert und verfeinert die Vernunft, 
daB sie statt Biicherweisheit Lebensmachtigkeit gebare, dann — steuert ihr 
in Gottes Hafen ein und findet dort das Hochbild, das Euch zu E u c h weist, 
zu Eurem wunderen Gewissen.

Wer „Volk“ will, muli Menschheit wollen, muB die Wirtschaft vermenschL 
lichen, muB den Einzelnen einen aus der Menge, daB Menge bewuBt und 
fiihlend werde und sich selber wolle. Wer Volk will, muB Jugend be/ahen< 
denn nimmer kann Knechtschaft Freiheit, Hafilichkeit Schónheit, Krankheit 
Gesundheit, Streberei das Absolute, „reine" Wissenschaft das Leben zeugen. 
Das sind alte Trost- und Herrschaftsmaren. Nirgendwo ist tieferes Leid za 
iiberwinden ais im Streben nach Vollkommenheit, nirgend mehr HaBlichkeit 
ais im Ringen urn Schónheit, wir brauchen die Gegenpole nicht zu setzen, 
die Polaritaten sind immer da. Man lasse nur den jungen Einzelmenschen und 
die exzentrischen Gemeinschaftsringe, die sich in ihm schneiden, ilirer kraft- 
vo!len Rhythmen in tatigem Aufwachsen mśichtig werden, daB sie ech  t, durch- 
wachsen und elastisch aufsteigen. '

„Produktionsschule" ist Jugend-, Volkes-, Menschheitserwachsen in brii- 
derlicher Produktiyitat, zur SelbstgewiBheit, zum erhóhten Sein.

Rundschau: Hermann Rolling: Umschau.

HERMANN KÓLLING: Umschau
Und immer hdher schwoll die Fiut, und immer lauter schnob der Wind, 

und immer tiefer sank der Mut.
O Retter, Retter, komm geschwind. . . .
Wo ist er? Steigen wir auf die Spitze des babylonischen Turmes, um

den und in dem wir lieben Deutschen, geistes- und sprachenverwirrt, noch immer 
lebendig herumwimmeln, einem aufgestorten Ameisenvolk vergleichbar, und halten 
wir wie Lynkeus luchsaugig Umschau nach dem Retter aus der groBen Volks- 
bildungsnot. Zunachst, wie sich’s gebiihrt und von dieser Hóhenlage tun laBt, 
im Reiche. I

Ich sehe da an erhabenster Stelle des reichsdeutsehen Schul*wesens einen
-Mann mit einer einst knallroten, jetzt zeitgemaB zerschlissenen und in allen
Regenbogenfarben schillernden und schielenden Jakobinermtitze. Den genoB 
ich einst gedruckt, ais padagogisches Orakel des verwegensten Linksradika-
lismus, die Schulforderungen des deutschen Lehrervereins wiederkauend. Den 
hórte ich in frommen Andachtsschauern, ais er Deutschlands Lehrervertretern 
eine offizielle Predigt hielt, die, wie jede gute Predfgt, aus 2 Teilen bestand. 
1. Teil (mit heroinenhaft geschwollener Brust vorgetragen) Flammende Begeiste- 
rung fiir alles Wahre, Gute, Schóne in und aufier der Welt. 2. Teil (wobei 
die Luft in elegischen Seufzern entwich und die Brust altjiingferlich flach wurde): 
Aber. aber. wehe, wehe, Not, Staatsncrt, Staatsnotwendigkeiten. . . . Den 
bewunderte ich ais Oberzeremonienmeister samtlicher padagogischer Reichs- 
wiirdentrager, die in der Reichsschulkonferenz ihre reformerischen Reden und 
Resolutionen gerauschvoll von sich gaben. Dem sehe ich erstaunt auf die 
fixen Taschenspielerfinger, wenn er in der Reichsbude mit der flammenden 
Inschrift: „LaBt alle Hoffnung drauBen", in edlem Verein mit Reichsboten von 
kaum minderen staatsmannischem Rang und Wert, eine morsche, hohle Glieder- 
puppe, genannt Reichsschulgesetz, zurechtleimt und mit einem PossenreiBer-* 
kleid aus schwarzen und grauen und roten Flicken behangt. . . . Nein, hier
schaue ich mich nach Rettung so vergebens um, wie der beriihmte Mann aus 
dem Syrerland, der ein Kamei am Halfterband fiihrte und dabei in den Brun- 
nen fiel. ,

Steigen wir eine Treppe tiefer. Man sieht da an der Spitze des in jedem 
Sinne grofiten deutschen Bundesstaates wiederum einen Mann; doch von un- 
verkennbar altertumlichem, yorkriegszeitlichem Geprage trotz moderntuerischen
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Zuschnitts. Man hort dłe abgebrauchten Redensarten der riickwartsgewendeten 
Staatsmanner aller Lander und Zeiten. Erhaltung und Pfleg* des bewahrten 
Alten mit Gott fur Konig und Vaterland; wohlwollende Erwagung uad Pru- 
fung des erprobten Neuen und seine Forderung in weiser MaBigung nach dem 
jeweils nicht vorhandenen Bediirfnis. Man spurt den passiven Widerstand 
gtgen Sturm und Drang im Windschatten der untergeordneten Amtsstuben, 
das behutsame Riickwartsrevidieren der staatsverderberischen Oberschwangliclu 
keiten und MaBlosigkeiten revolutionsliisterner und -verseuchter Vorganger. Man 
fiihlt mit tiefem Unbehagen, wie die fróhlich und tippig grunendc Reformsaat, 
die eine reiche Ernte versprach, vergilbt und vergeht............

„Man"? Wer seid Ihr Frechlinge, die das Hochste und Heiligst* in den 
Staub zu ziehen wagen? So seht doch, wie die allergetreusten Studienrat* 
ihren Herrn und Meister umdrangeln und umjubeln. Fiihrten si« ihn nicht 
zu den fernsten Idealen des vertracktesten Philologismus zuriick und empor? 
So bestaunt doch, wenn Ihr nicht ganzlich mit Blindheit geschlagen seid, di* 
via triumphalis philolcgica. Da liegen die Rebellen von Reformergnaden zer- 
trampelt, verzerrt, geschandet, unkenntlicli in Staub und Schmutz. Einheils- 
schule, Einheitslelirer, Arbeits-, Lebens-, Produktions-, Orundschule (wohlver- 
staniden: die wahre padagogische, nicht der kiimmerliche Wechselbalg, den 
statt ihrer Philologenbediirfnisse unterschoben) und die vielen, vielen anderen 
von Kraft und Gesundheit strotzenden Gestalten und Gestaltungen, aus
dem wahren Wesen und den Bediirfnissen des Erziehungs-Vo!ksstaats erwachsen 
und zum Herrschen in ihm geboren. Da stehen sie wieder, alle, alle, zur 
enidlosen Siegesallee gereiht, die alten klassischen ólgótzen, auf noch hoheren 
Pestamenten ais dereinst. Die zertriimmerten neugeleimt, die starkbeschadigten 
ntachgegipst, alle hohl und mit klassischer Bildung vollgestopft zum Bersten, 
alle frisch und grell in den verschiedensten Farben angestrichen. Und «m 
Ende der Reihe zwei neue, einst urlebendige Geschópfe, die deutsche Ober- 
schule und die Aufbauschule, denen man das Feli iiber die Ohren zog und
auch mit Studienratspadagogik vollpfropfte. Das Ganze so buntscheckig wie 
ein Stieglitz, wenn auch nicht so sing-, hiipf- und fliegefreudig wie dieser 
lustige Vogel. Und der Philologenchor fiihrt lobpreisend und danksagend fróh- 
liche Reigentanze ura ihre alten und neuen Gotzenbilder auf. Darf doch der 
Herr Studienrat die aufgeąualte Maskę des Volkserziehers, nein des Erziehers 
uberhaupt, wieder ungestraft fallen lassen. Darf er sich doch wieder ais
gewichtiger und gewiegter Gelehrter und Forscher, ais Hochschulprofessor im
Kleinformat, auf seinem wackligen Kathederthrónchen niederlassen und die 
hóhere Jugend mit hóherer Bildung uberschwemmen. Wer noch einige Zweifel 
zu iiberwinden hat, der studiere mit FleiB den Waschzettel fiir die nachste 
Philologen)versammlung in Munster. Nur ein paar Proben, óbschon das Ganze 
wie die Teile des Nachdertkens wert sind. In M. „werden wiederum wie in 
fruheren Jahren vorwiegend wissenschaftliche Fragen behandelt werden. Der 
unlaBlich der letzten Versammlung von verschiedenen Seiten ausgesprochene 
Wunsch, diese Tagung auch zu einer allgemein klarenden Aussprache iiber 
aktuelle Schulfragen aus- und durchzugestalten, ist, wie das vorliegende Ver- 
zeichnis der Vortrage zeigt, nicht erfiillt worden." Folgen e'in paar Vortrage 
reinen Oberiehrercharakters, die móglicherweise nicht ganz ohne padagogischen 
Beigeschmack sind. Zum BeschluB der Vorstellung tauchen 5 sehr groBe 
Richter an der Feste des Himmels auf und tonen reine Wissenschaft, das letzte 
uber „Neue Ausgrabungen in Ostia". — Heiliger Rousseau, heiliger Pesta- 
‘Ozzi! Angesichts dieser Glanzleistungen der hoheren Gegenwartspadagogen 
Utussen die Herzen vor Neid und Sehrrsucht aus dem Grabę springen.. . . 
OewiB! Hier ist Gutsein, doch der ersehnte Retter aus der padagogischen Volks- 
Ubt schwerlich zu finden.

Werfen wir noch einen verlorenen Blick auf das Gebiet, das an GroBe, 
Klima und Fruchtbarkeit der Wiiste Sahara vergleichbar und dem Ministerium 
fiir Studienrate lose angegliedert ist. Wie? Ist nicht an dem obersten Sitz 
■Hni Zettel befestigt? „Zur Zeit vacat" mit Rotstift oben. „Naheres zu er- 
Eagen im Min.f.St.-R." darunter „Mene tekel upharsin" in altbabylonischer 
['lammenschrift unten. Oder ware es eine optische Tauschung? Das soli in der 
wiiste vorkommen.

Rundschau: Hermann Koliing: Umschau.
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Rundschau: Hermann Rolling: Umsshau.

Wir lassen uns Miilicn und Enttauschungen nicht verdrieBen, steigen 1 Treppe 
tiefer und geraten in ein wohlausgebilcletes System von hóheren Schreibstuben. 
Sie sind kiihl, trocken, ntichtern und schlecht geliiftet. Es riecht nach Biiro- 
schweiB, Aktenstaub und Verordnungstinte. Die Gestalten darin sind korrekt, 
gemessen, schweigsam, tiefernst wie das Schicksal, erleuchtet wie der Heilige 
Geist und unfehlbar wie aer Heilige Vater. Und, verwunderlich zu sagen, von 
einer rein zwillinghaften Familienahnlichkeit. Sah ich doch einst Einige von 
ihnen, und hórte von Anderen, die noch jiingsthin ais Apostel des Neuen 
schier grundstiirzend und modernste Modernitat in dicken Tropfen ausschwitzend, 
in feurigen Zungen daherredeten und aus diesern Grundę von uns padagogischem 
Kleinvolk zwecks Reinigung und Liiftung in die hóheren Amtsstuben gehoben 
und geschoben wurden. Wo sind sie? Woran sind sie zu erkennen? Zum 
Gliick begleitet mich ein ausgefeimter Fachpsychologe. „Sie sind Geheim-
rate", flustert er. „Der Geheimrat ist aber keine Person oder Persónlichkeit, 
wie die Oberflachlinge glauben, sondern wie wir wissenschaftlich ^ertieften 
Spezialkenner wissen, eine Sache, ein Prinzip, ein Schema, ein Zeitloses, ein 
ruhender Kaltepol in der Erscheinungen Flucht. Von seinen unzahligen Vor- 
ziigen ist der vorziiglichste, daB er ansteckend ist. Weit mehr und weit 
schnelle- ais z. B. die Cholera steckt er an. Und durch die dicksten Mauern, 
Hirnschalen und Herzbeutel steckt er an. In der Regel wird der Geh.-Rat 
ais solcher geboren und erzogen. Auf beąuemen akademisch gebildeten Wegen 
dringt er, unbemerkt von der AuBenwelt, mechanisch bis in die hohen und 
hóchsten Gehalts-u. Rangstufen empor. Ais Aufstiegsmotto gilt das tiefe Dichter- 
wort: „Wer immer strebernd sich bemiiht, den kónnen Wir (d. i. die Wirki. Geh.^ 
Ratę) erlósen". Nun geschieht es in ungiiickseligen, verworrenen Zeitlauften, 
daB Nichtakademiker, die sich ais Filiirer einen kleinen Namen machten, kiihn- 
lich und frech bis in die hóheren und hóchsten Geheimratsgegenden vor- 
dringen. Sie kennen aus der Vergangenheit ais untergebene Bittsteller die zwar 
tropenhaft schóne, doch darum eben bakteriengeschwangerte Gegend. Also 
immunisieren sie vor ihrem Betreten sorgsam Hirn und Herz. Aber das Ver-i 
hanjgnis kommt, wie das in der hinterlistigen Weit so gemein ist, von einer 
unigeahnten Seite iiber sie. Der Geheimratsbazillus lagert in besonders dicken 
Schichten, doch unsichtbar, auf den knarrenden Drehsesseln. Die Ahnungslosen 
lassen sich darauf nieder, und die hinterhaltigen I.ebewesen dringen ungehemmt 
durch die krachledernsten Hosenbóden und das festeste Sitzfleisch, bis in den 
Blutkreislauf, vermehren sich binnen kurzem ins Ungemessene und verseu« 
chen den ganzen Menschen. Der Radikalinski ist jetzo mehr Geheimrat ais 
irgend ein Geheimrat. Der Nichtkenner steht vor einem unlósbaren Ratsel-
Wir wissenschaftlich vertieften Fachpsychologen aber............" Ich fliichte in
heller Angst vor der Ansteckungsgefahr 1 Trepne tiefer. Puh, welch dicke, 
schwiile Luft. Wie in Brutkasten. Aha! Kreisschulrate! Geheimrate im Raupen- 
und Puppenzustande. Nur geschwind hinaus. Denn hier muB ersticken, wer
nicht fiir Hóheres geboren ist.

Noch ein letzter verzweifelter Blick auf die autoritative Rektorei. Was nun? 
Hinaus in die klassischen Kellereien, zu den Faustschen Miittern; in den Orkus, 
der auch unsere padagogischen GróBen verschlang: Nein, nicht heute. Wir 
lieben und ehren sie und lernen von ihnen. Doch unsere Ftihrer aus der
groBen Gegenwartsnot suchen wir unter den Freien der Oberwelt.

Gibt es im Zeitalter der Vereinssklaverei noch dergleichen AuBerzeitiitehe? 
GewiB doch! Seht nur die Sonderlinge ohne Sonderwert; die feigen, feilen, 
kampfdriickerischen Kreaturen; die Mollusken, die sich durch engste Tur- 
ritzen und Schliissellócher der Amtsstuben hindurch- und emporschleimen; 
das Ungeziefer, das sich schmarotzend an die Friichte der Organisationsarbeit 
hangt und sie zum Dank beschmutzt. Pfui doch. So ist’s nicht gemeint-
Urlebendige, Eigenwiichsige, hochgeartete freie Geister, echte Kampfnaturen su-
chen wir. Warum nicht innerhalb der Organisationen (wer zahit die Vólker, 
nennt die Namen)? Da gibt es noch Pracht- und Kraftgestalten, emsige Ar- 
beitsbienlen, kluge erfindsame Kópfe, warme Herzen in Fiille, was der Wis- 
sende mit Freuden feststellt. Das Suchen kónnte sich iohnen. Da ware zu- 
allerraachst der Deutsche Lehrerverein, der Hiiter der besten padagogischen 
Zeitgedanken, einst eine geschlossene Kampffront groBen Stils, von den Dun-
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kelmannern aller Formen und Schattierungen gehaBt und gefiirchtet, gleich 
tuchtig und gleich bereit zu Hieb und Abwehr, von den Freunden des Lichts 
geachtet und um Rat gefragt. . . . Wo bist Du, Sonne, blieben? Wir geden- 
ken, nachst der musterhaften, unverdrossenen Kleinarbeit, der groGen Ta- 
gungen, die auch Stumpfe, Verdrossene, Verzagte mit emporrissen und mit 
echtem Kampfgeist erfiillten, und lesen schier verzwe'ifelt den diirftigen Bericht 
iiber die letzte diirftige Tagung. Obenan Besoldungstrara. Was ware v e r- 
l o r en ,  wenn man den widerlichen, wenngleich „lebensnotwendigen" Kuh- 
handel einem Dutzend Finanzgenies, „reinen" Gewerkschaftlern, iiberlieGe, die 
dabei in ihrem Lebenselemente schwammen und sicherer zum gewiinschten 
Ziele kamen, ais eine vielkopfige, vielsinnige Afenge? Was aber ware g e wo n -  
n e n an Zeit und Kraft, um den hochsten Bildungsnoten tief nachsinnen und 
wohlgewappnet begegnen zu konnen? Richtig! die Junglehrerfrage. Und der 
iibliche Streit um die weltliche Schule. Und die iiblichen EntschlieBungen. 
Alles brav gedacht und nett stilisiert. Futter fur die gefraBigen amtlichen und 
parlamentarischen Papierkorbe. Nicht zu vergessen die Neuwahlen. Laufer 
altbekannte Namen. Doch fast lauter neue Titel. Sehr lange und sehr hohe 
sind dabei. Hier stutzte und stockte ich schon. D e r  d e u t s c h e  L. y. i s t  
h o f -  u n d  r e g i e r u n g s f a h i g  g e w o r d e n .  U n d a l s o b e g a n n s e i n  
Ni e d e r -  u n d  U n t e r g a n g .

Ja, sprichst Du, sollten die Miinner, die den Erweis des Geistes und der 
Kraft erbrachten, die sich meist ohne Lohn und Dank fur die trage Allge- 
meinheit und Gemeinheit ąualten und aufopferten, n i c h t  in leitende Stel- 
lunigen kommen? Sollten n u r  strebende Nullen und negative GroBen die 
Geschicke eines schwergefahrdeten Landes und Volkes bestimmen diirfen? Und 
Wenn schon i h r e  Kraft sich durch den amtlichen Apparat vertausendfacht: 
Welche Leistungen muBte da ein von Natur Starker hervorbringen. Ach! Der 
Geheimratsbazillus. Du entsinnst Dich doch? Noch sah ich keinen, der einst 
starken Gewappneten, der nicht sein Opfer wurdę. (Gott gebe, daB ich 
falsch sah). So mogen sie dahinfahren.

Aber die noch imrner Titellosen, unter denen auch berufene Fiihrer sind? 
Sie warten auf die Taten der Befórderten. Und auf die eigene Seforderung. 
Denn der Fiihrerposten verwandelte sich in ein Sprungbrett, in „einen Uber- und 
Durchgang. Doch, bitte sehr, kein Eigenwille, keine Eigenmachtigkeiten, keine 
Kritik nach oben. Darin verstehen die neuen Machtinhaber wohl noch weniger 
SpaB ais die alten. Und die groBe Masse ist'stum pf und tatenunwillig und 
vertrauenisselig wie imrner und iiberall.

Um die Fiihrer der ubrigen Standesorganisationen steht es kaum besser. 
Ihre Weltanschauungsenge, oder Sonderbiindlersucht machen sie unfahig, dem 
Ganzen zu dienen. Und, nach dem Mafie ihres Einflusses, regierungsfahig sind 
sie auch oder hoffen es zu werden. Von ihren Leuten aber werder, sie auch 
nur in die Amtsstuben geschoben, um dereń Sondersiipplein so dick und fett 
*'ie irgend móglich einzukochen.

So ware denn alles Suchen, alle Hoffnung umsonst? Blieb denn nicht auch 
>n den triibsten Zeiten Israels e i n Mann iibrig, der vor dem bosen Zeitgeist 
haal die Knie nicht beugte? Ich sehe sogar ein wackeres Hauflein von Man-r 
nern und Frauen, unangekrankelt vom "Mammons- und Strebergeist der Gegen- 
frart, auf der Suche nach den vollkommsten Erziehungsidealen, den Mitteln 
nnd Wegen der Rettung aus dem Untergang. Ihr Schulreformer seid nur 
^orreiter^ Vorbereiter, Vorstreiter. Eure Heerschau der Ideen im ehrwiirdigen 
oerliner Universitatsgebaude soli der miiden Welt zeigen, daB noch ein Auf- 
stieg, ein neues Heil, ein neuer Himmel moglich ist. Ihr bereitet dem neuen 
Heiland den Weg. Nie war er eine pharisaerhafte, schriftgelehrte Amtsperson. 
Aus dem Volke wird er kommen, wie Rousseau und Pestalozzi. Haltet Euch 
“ ereit.

He in r ic h  V0GELER: Roise Bnefe aus Russland.
I.

Industrie-Arbeitsschule Chatursk.
Nicht weit von Moskau an den groBen ausgedehnten Torfmooren gestaltet 

sKh ein Stiiek der proletarischen Neuwelt. Wenn man den hohen alten
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wilden Tannenwald betritt, aus dem die Rufę der Arbeiter, das Krachen der 
fallenden Baume, das Pfeifen der Lokoinotiven und das Hammern der Zim- 
merleute erschallt, ist es einem, ais mache die Entwicklung hier einen Sprung 
von der Steinzeit zur hochsten Technik der Elektrizitat. Die Elektrisierung 
Moskaus wird hier geboren. 50000 Kiiowatt muli das Moor liefern. Seit 
1918 ist hier zuerst die Versuchsstation entstanden, die heute nach Moskau 
5000 Kiiowatt liefert.

In dieser umfangreichen Industriezentrale wachst ais ein organisches Stiick, 
ais eine Pflanzstatte fur die zukiinftigen schopferischen Krafte der Jugend eine 
kommunistische Arbeitsschule-. Es sind hier eigentlich zwei Centren, das 
Tarf- und das Elektrizitatszentrum. Die Industriearbeitsschule in ihrer typi- 
schen Form gelangt mit dem Neubau der groBen Elektrizitatsanlagen hier zur 
organischen Gestaltung. Wir milssen uns bei allem, was hier geschrieben 
wird, groBziigigste, russische Verhaltnisse vorstellen, die Entfernungen, die 
Ausdehnungen sind sehr weit. Zehn Schulen mit 42 Lehrkraften verteiien sich 
iiber das Werk. ; « i

Ich werde versuchen, ein Bild zu geben von der Schule, in der der Zu- 
sammenhang mit der Industrie das Wichtigste ist. Der geistige Leiter dieser 
Schulen ist ein Metallarbeiter aus dem Ural, ein Proletarier, der seit dem 12. Le- 
bensjahr unter schwersten Verhaltnissen im Fabrikarbeiterleben steht. Mit hei- 
terem Schopfergeist hat er aus alten Maschinenresten und ausrangierten Stiicken 
eine Werkstatte aufgerichtet, die es der Schule heute gestattet, jeden feinen 
Maschinented herzustellen oder zu reparieren. In dieser Werkstatte lernen die 
Schiller (zu denen auch die Lehrer gehoren) den Umgang mit Werkzeug und 
Maschinen, die groBen Zusammenhange mit dem Werk. Sinnreiche einfache 
Apparate lernen sie an, das Handgelenk, das Gleichgewicht des Korpers, die 
Stellung der Beine okonomisch zu gebrauchen, sodaB der Schuler mit dem Ein- 
treten in das Werk seine Krafte einsetzen kann ohne Versuche, Fehlwege und 
daraus entstehende Hemmungen und Verletzungen; aber der grófite Reichtum, 
den dieser Padagoge gibt, ist die Liebe zur Maschine und das Wissen von 
der Wichtigkeit des Dienstes der Maschine am Ganzen des gemeinwirtschaft- 
lichen Volkskorpers.

Das Kind, das hier aufwachst, ist umgeben von einem groBen pulsierenden 
Leben. In einem dunklen Tannenwald wachst eine Stadt. Breite Schneisen 
hellen den Wald auf, beąueme Blockhauser mit weiten saulengetragenen Veran- 
den, die Schule ais hellstes geraumigstes Haus dieser Art, in lustigen weill 
und gelben Farben gemalt mit griinem Dach gibt dem Kinde das Tagesheim- 
Hier verarbeitet es die Eindriicke seiner Praxis. Es ist ganz auffallend, wie 
viel Organisationsfragen das russische Kind beschaftigen. Das Kind macht 
graphische Darstellungen iiber das Verhallnis der beruflichen Tatigkeiten der 
Eltern der Kinder, iiber das Verhaltnis der Geschlechter innerhalb der Schule, 
des Verbrauches an Materiał, der Organisation, der Verwaltung usw. Funf 
Tage der Woche sind ordentlicher Unterricht, im Sommer im Freien, der 
sechste Tag ist Lehrertag, denn die Erziehung der Lehrer zu dem neueri 
padagogischen Prinzip ist das wichtigste, zur sozialen Einordnung des ganzen 
Lehrmittelstoffes in die gemeinsame Wirtśchaft zu gemeinsamer Verantwortung. 
Alit 14 Tage gibt das Plenum der Lehrer Bericht iiber seine Arbeit; einmal 
im Monat kommt das Plenum der Lehrer und Kinder zusammen. Daneben 
kursieren Fragebogen iiber Padagogisches, die Kinder vereinigen sich zu Club' 
arbeitern, hier machen sie Spiele und Vorlesungen. Dit Lehrerinnen fanden 
wir spat abends noch in der Schule mit den Torfarbeiterinnen vereint, lim sie 
Schreiben und Lesen zu lehren.

Neben der Maschinenwerkstatte sind selbstcerstandlich die Werkstatten fiir 
die verschiedenen Handwerke. Im groBen Organismus des Werkes sieht das 
Kind dasselbe organisch gewachsen: Von der Schmiede iiber Maschinen
werkstatte, Eisenbahnwerkstatte bis zum Ingenieurbiiro, von der Tischlerei bis 
zur Modellwerkstatte fiir groBe Erfindungen, die den Betrieb vereinfachen- 
Auierdem die Organisation des Verkehrs und der Verpflegung, dereń Basis 
eine groBe Farm mit 80 Milchkuhen, eine Miihle, Backerei, Speisehaus und 
Verteilungsabteilung ist. So sieht das Kind dort im Wald eine Riesenmaschine 
aus Holz werden zum Aufnehmen, Vernilen und Wenden von Torf. Einige
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hundert iiber zwei Meter hohe Rader, die mit einem 75-pferdigen Elektro- 
motor iiber die Flachę fahren sollen. Die Maschine, die ein Drittel km breit 
ist, lauft ganz langsam, in 14 Tagen einen km. Das Kind sieht weiter die 
Bautischlerarbeiten fur die vielen, .vielen in wenig Woclien entstehenden Bleck- 
hauser werden. SchlieBlich sieht es die elektrische Zentrale, sieht wie die 
schwarzen Torfmassen sich hier wieder aufstapeln und in der Kesselfeuerung 
verschwinden. Ein langsam bewegiicher Rost, wie ein Paternosterwerk, kann 
fur die starkere oder schwachere Verbrennung sorgen, um mehr oder weniger 
Dampf den Turbinen zuzufiihren. SchlieBlich entsteht der Strom im Dynam*, 
und der Draht fiihrt die Kraft iiber Siimpfe, Wald und Acker nach Moskau. — 
Eine Lieblingsidee Lenins verwirklicht sich in der Elektrisierung RuBlands. — 
Hier ist jeder getragen von der Idee des Ganzen. Es gibt wohl kein Land* 
in dem die heitere Schopferkraft so losgelost und direkt zu einem Nationalgefiihl 
geworden ist, wie hier in RuBland, und fieberhaft wird auch jeder Erzieher 
davon angesteckt. Er weiB, daB auf ihm die Verantwortung ruht fiir die 
Zukunft des Volkes und so empfindet jeder Lehrer die Wichtigkeit seiner 
Initiative, getragen von dem Willen des Volkes fiir das Zukiinftige.

•II. i
Die Schule der jungen Naturfreunde.

Die Arbeitsschule in RuBland wachst in den mannigfaltigsten Formen auf 
den verschiedensten Grundlagen der sie hervorbringenden wirtschaftlichen Um- 
stande. In dem groBen Sokolniki-Walde arn AuBenrande Moskaus sind eine 
ganze Reihe von Kinderheimen und Schulen untergebracht in den breit dahin- 
gelagerten, aber einfachen Sommerhausern der reichen Burger, die jetzt noch 
zum Teil in zwei, drei Zimmern daselbst ihre bescheidene Wohnung haben, 
wie jeder andere Moskauer Biirger.

In einem dieser gróBeren Hauser, an eine biologische Station angegliedert, 
im Kiefernhochwalde, hatte sich zuerst eine kleine Gruppe Lehrer und grólerer 
Kinder eingenistet, die im Walde naturwissenschaftliche Studien trieben. Daraus 
mtwickelte sich eine kleine experimentelle Station, der auch Apparate und 
Einrichtungen zur Verfiigung standen. Vieles wurde sehr geschickt mit eigener 
Hand weiter ausgebaut. Doch ergab sich bald die Notwendigkeit der anderen 
Lehrfacher, es entstand eine Schule fiir Kinder von 12—18 Jahren, ais Vor- 
bereitung fur die Universitat. Es sollen nur Arbeiter- und Bauernkinder auf- 
genommen werden, neuerdings nur noch Waisen und Halbwaisen aus diesen 
Kreisen. Da die Grundlage der Schule Naturwissenschaft bleibt und dieses 
Fach ganz ausgebaut wird, miissen die Kinder in der Zeit von 3 Monaten
sich erweisen, ob ihr Platz hier richtig ist, oder ob ihre Anlagen fiir dies* 
Spezialisierung nicht reichen. — Diese Schulen sind Internate. Die Schlaf-
faume fiir die Kinder primitiv; sind von den Kindern selbst in eigener Ver- 
arftwortung sauber gehalten. Bei den Madchen, die die Halfte der Schule
bilden, — fuhlt .man schon etwas mehr Sinn fiir Behaglichkeit. Die Betten 
sind, wie bei den meisten Heimen einfache leichte Holzgestelle mil einem
festen Leinen ais Unterlage fiir die Betttiicher und Decken. Die Gesundheit 
und die einfache SelbstbewuBtheit der Schiller und Schiilerinnen ist der Grund- 
zug der russischen Arbeiter- und Bauernkinder in diesen Schulen. So iiber- 
Uimmt bei einem Besuch von uns das Kind, das sich gerade in dem Arbeits.- 
raurh befindet, den wir besichtigen, sogleich selbstandig die Erkiarung uber 
2weck und Ziel seiner Abteilung, seiner Arbeit und Lehrmittel. Man fiihlt die 
gestaltende Verantwortiichkeit des einzelnen Kindes, hinter der der Lehrer 
zuriicktritt. An den Wanden hangen farbige schematische Darstellungen iiber 
'fie verschiedensten geleisteten Arbeiten, entstandenen Organisationen, iiber na
turwissenschaftliche Probleme, die erforscht sind von den Kindern, und uber die 
Ausfliige und groBen Exkursionen der Kinder, die sie bis in die Krihi fuhrfen.

Ein groBeres Haus ist Lehr- und Versuchsanstalt fiir die Beobachtung 
der Tiere. Das Leben der Waldteiche ist hier in seinen einzelnen Tierformen 
•ebendig vertreten. In Glasern .leben Frosche, Schlangen, Wassertiere aller 
_̂rt bis zur Miickenlarve. Wissenschaftliche Zeichnungen, Anweisungen fiir 

die Praxis von Exkursionen zu Studienzwecken mit Fotografien hangen daneben. 
m anderen Arbeitsraumen hangen die gepreBten und getrockneten Pflanzen
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von einer Arbeit iiber den Wald, an anderer Stelle iiber Wiese oder iiber irgend 
einen Charakter, der in verschiedenen Pflanzen wiederkehrt — nicht Museum- 
stiicke, sondern die wechselnde Arbeit, dereń Methode vor allem auch fur die 
vielen besuchenden Lehrer sichtbar sein soli. Verwa!tungsraume sind auch hier 
und groBe Veranden, wo grdBere Besprechungen stattfinden konnen. Der 
Garten, der dieses Haus umgibt, birgt einen nur von den Kindern gepflegten 
Bienjenstand, Kafige fur viele Vogel, die die Kinder beobachten; ein groBer 
Uhu ist da, ein kleiner Adler, Krahen, Steppenlaufvógel. Meist Tiere, die 
die Kinder von ihren Exkursionen mitbringen und sorgsam pflegen. Selbst 
eine Fuchszucht ist da, da der Fuchs in RuBland seines Felles wegen gepflegt 
werden soli. Im Winter werden die Tiere dem zoologischen Garten iibergeben, 
so auch ein kleiner Bar, der hier seine erste Jugend verlebte. Hiihner- und 
Kanjinchenzucht ist vorhanden, und ein groBer Gemiisegarten wird fur die 
Versorgung bebaut. In diesem Garten haben die Kinder ihre Versuchsabtei- 
lumgen: Kora, Kartoffeln, die verschiedensten Versuche iiber Bienenpflanzen, 
die die Kinder hier beobachten. —

Ein anderes Haus ist in erster Linie Wohnhaus fiir die Schlafzimmer der 
Kinder. Sie wahlen ihre Ordnungsfiihrenden, und die Collektiwerantwortung 
gibt dem Ganzen einen gesunden Lebensrhythmus. Sechs Stunden ist der 
regelmaBige Unterricht, 3 Stunden friih, 3 Stunden gegen Abend. Die Kinder 
sind an der Verwaltung verantwortlich und haben ihre Verwaltungskommission.

Ein anderes Haus umfaBt vor allem die Schulraume, Laboratorium mit seinen 
Apparaten und Insektenzucht- und Beobachtungsraum. Auch hier hat taglich 
ein anderer Ordner die Pflege der Spinnen, Schmetterlinge, Ameisen und 
Kafer. Ein besonderes Augenmerk ist auf Holzparasiten gelegt, und es werden 
von den Kindern wiederum Insekten geziichtet, die die Parasiten vernichten. 
Dieses Haus ist umgeben von einem lehrreichen biologischen Garten. Da 
findet man alles Vorkommende iibersichtlich zusammengestellt. Hier sehen 
wir Pflanzen, bei denen die Schutzvorrichtungen vor allem ausgebaut sind 
und die verschiedenen Sorten der Ausbildung, dann Giftpflanzen, Bergpflanzen, 
Pflanzen, die sich durch Ausleger fortpflanzen, Landgraser, die sich in Reihen- 
kulturen vergr5Bern, Sumpf- und Moorpflanzen. In der Schule befindet sich 
eine Druckerei, von zwei Schiilern geleitet. Man druckt eine Atzung von 
einier Spiegelglasscheibe, eine einfache, selir praktische russische Druckerfin- 
dung, die der Steinlitographie sehr ahnelt. Hier werden die Kinderzeiitungen 
gedruckt, die Eintrittskarten fiir Theaterstiicke, die die Kinder angefertigt haben 
und auffiihren. Sie laden dazu die Arbeiter und Bauern der Umgegend und 
die Schulen ein. Ihr neues Stiick heiBt: „Auf roten Flugeln" und zeigt die 
gedruckten, verelendeten englischen Arbeiter mit den hoehmiitigen kapitalistischen 
Ausbeutern und das frei daher kommende russische Proletariat, das die Be- 
freiung der Werktatigen erkampft. Dann befindet sich noch eine Jugend- 
zelle, eine kommunistische, in einem Raum. Die Zusammenhange der inter- 
niationalen Jugendbewegung werden hier beobachtet. Hier liegt auch eine 
Tageszeitung, aus der einer der jungen Genossen das wichtigste herausnimnd 
und an die Wandtafel schreibt. Auf groBen, zwei Meter langen Blattern 
sind mit Zeichnungen und in sehr schóner Schrift die eigenen Zeiltungen 
dieser Gruppe gemalt. Die letzte Zeitung war der Aviatik gewidmet, dern 
Flugwesen, was ja in diesem Jahr alle Russen bewegt und wozu jeder Mittel 
und Krafte opfert. Von hier gehen auch die sozialpolitischen Clubarbeiten 
der Gruppen aus. Man besucht das Bezirksratekommite bei seiner Arbeiti 
stellt Aufgaben zur Erforschung der sozialen Verhaltnisse im Dorfe, sucht die 
Ursache der Verelendung durch die kapitalistische alte Ordnung und ihre 
Abhilfe durch die Sowjets und die Initiative der Kommunisten zu studJiereH' 
Die antireligiósen Fragen spielen eine groBe Rolle in der Jugendgruppe. Auch 
Sitten und Gebrauche und wirtschaftliche Technik wird studiert und in TagC* 
biichern und Protokollen festgelegt. Jedes Kind muB einer wissenschaftlichej1 
und einer sozialpolitischen Gruppe angehoren. AuBerdem ist freie Klubarbeh 
fiir Literatur und Kunst. Den alteren Gruppen liegt vor allem die Erforschung 
des Dorfes auf die wirtschaftliche und politische Bewegung hin ob. Die 
jiinjgeren Gruppen studieren und lernen die Bauernwirtschaft, machen Aus- 
flflge in alte Giiter zum Studium der alten Yerhaltnisse. In Referaten werdeh
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sieli die Kinder ordnend iiber das Ganze klar. Sonntags kommen Kinder von 
benachbarten Schulen zur Aussprache.

Die Gruppen machen Exkursionen vom Haus aus in den Wald und weitere 
groBe Ausfliige. Sie waren in der Krim und brachten viele naturwissenschaft- 
liche und wirtschaftliciie Beobachtungen mit. , Alles wird von den Einzelnen 
in Tagebiichern festgelegt und spater in Protokollen bearbeitet, die an das 
Bildungskommissariat gehen. Neben der inneren Aufbau- und Forschungsarbeit 
geht eine breitgehende, befruchtende AuBenbewegung emiter. Die Kinder- 
zeitungen werden mit den verschiedenen Schulen ausgetauscht. Kursę fur 
Kinder, fur Erwachsene, Lehrer und Rotarmisten werden erteilt. Und so 
kommen die, Erfahrungen dieser Arbeitsschulzelle der ganzen Bewegung wie- 
der zugute. Das Kind — das Zukiinftige — bildet in RuBland einen Faktor, 
dem jeder sein ganzes Interesse entgegenbringt, und in der selbstbewuBten Ruhe 
und Kraft des Kindes fiihlt man ein Resultat der Padagogik der neuen Schule 
zur Verantwortung des Einzelnen fur das Ganze.

SIEGFRIED KAWERAU: Biicher zur Kultur.
„ Me n s c h  u n d  We  11" stellt R u d o l f  Eu c k e n ,  der Jenaer Philosoph, 

gegentiber und sucht in seinem, schon in 3. Auflage vorliegenden Werk (ver- 
legt bei Quelle &  Meyer 1923) fur den modernen Menschen „das Problem einer 
selbstandigen Innerlichkeit auf dem eigenen Boden der Gegenwart aufzunehmen" 
(S. 8). Es ist ein ungeheurer Drang zum synthetischen Menschentum, zu kos- 
mischem Leben, der in diesem Versuch der Herstellung „einer inneren Ver- 
bindung des Afenschen mit der Welt" (S. 14) steckt. Bei aller Freude an
diesem Willen darf aber nicht verschwiegen werden, wie peinlich auf die 
Dauer die unscharfe und narkotisierende Wortfiille Euckens wirkt; dafflr ein 
Beispiel: „Das Allgemeine hebt sich, so meinten wir, von der bloBen und 
unfruchtbaren Verallgemeinerung nur ab ais der Ausdruck eines Ganzen, ais 
die Entfaltung einer selbstandigen Lebenseinheit; auch in unserem Lebenskreise 
iiberwinden die Allgemeingedanken ein Halbleben, ein Schweben zwischen Sein 
und Nichtsein erst dadttrch, daB sie eine greifbare Verkorperung in der Le
benseinheit schaffender Personlichkeiten erlangen; nur ais Diener und Ge- 
hilfen einer geistigen Selbsterhaltung empfangen sie eine Auspragung und 
eine zwingende Macht. Was ware ohne fiihrende Geister wie Luther, Zwingli, 
Calvin aus der religiosen Bewegung der beginnenden Neuzeit geworden? Hat 
nicht die besondere Art iener Persónlichkeiten die Bewegung in eigentiimliche, 
'Jeeit auseinantjergehende Bahnen getrieben, ihnen aber damit erst die notige 
Kraft verliehen? Solche Anerkennung des personlichen Elements in der Ge- 
schichte verhindert alle dialektische Konstruktion, ja laBt sie ais ein leeres 
Schatlenbild erscheinen, ais eine bloBe Flachę, wo es einer Tiefe bedarf. Sie 
enthalt zugleich ein Bekenntnis zu einem Positivismus, einem Posittvismus 
freilich nicht empirischer, sondern noologischer Art, einem Positivismus, der 
nicht in der Natur, sondern in der Selbstbewegung des Lebens wurzelt. Nur 
ein solcher Positivismus kann den Durst nach einem echten und vollen Leben, 
nach einem wesenhaften Lebensgehalt befriedigen" (S. 237/238). Wir fiirchten, 
daB eine solche Philosophie nicht den Durst stillt, sondern, wofern nicht 
Widerwille enfsteht, geradezu wie 'Meerwasser durstig macht. —

Ais einen Mitkarhpfer urn wahre Kultur griiBen wir O s k a r  K u t z n e r  
in Bonn, von dem uns drei Schriften vorliegen: „De r  We g  z u r  Ku l t u r " ,  
Grundfragen der Padagogik (Quelle &  Meyer 1919), „Di e  p a d a g o g i s c h e  
P a k u ł  t a t" (A. W. Zickfeldt 1920) und „ F r e i h e i t ,  V e r a n t w o r 11 i c h- 
ke i t  u n d  S t r a f e "  (Friedrich Manns padagogisches Magazin Heft 924). 
Pie erste Schrift 'aus dem Jahre 1919 zeigt Kutzner noch ais einen miihsam 
>n Neuland vordringenden; die Schrift hat heute nur nocli historisches Interesse 
ais eine Art Querschnift durch den padagogischen Willen der Zeit urn Ostern 1919. 
Es wird einem bei der Lektiire erst bewufit, was in den Jahren seither gej- 
arbeitet worden ist und wieviel von den Fragen, die damals noch ais verwegene 
Ketzerei erschienen, heute schon in weiten Kreisen (weit hinaus iiber die ent- 
sehiedenen Schulreformer, iiber die Reformer iiberhaupt) selbtverstandliches 
Allgemeingut geworden ist. Die Schrift von der padagogischen Fabultat be- 
nandelt griindlich und abschlieBend diese wichtige Streitfrage, wobei natiirlich 
das BewuBtsein brennend bleibt, daB diese „Losung" der Lehrerbildungsfrage
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keine L 6 s u n g ist, sondern das ganze Problem der akademischen Bildung 
aufrollt. Die dritte Abhandlung ist fur den Erzieher von der groBten Be- 
deutung, Kutzner sagt in der Einleitung: „Wir stehen vor der Schwierigkeit, 
dal das eine Tatsachengebiet sittliches Leben, die Freiheit des Willens ge- 
bieterisch zu fordem scheint, wahrend ein anderes nicht weniger wichtiges 
Tatsachengebiet, die Erziehung. bei der gleichen Annahme theoretisch un- 
moglich wird." Und er fiihrt^ in sehr geschickter Weise einen wirkungsvollen 
Feldzug gegen die billige Willensfreiheit, wie sie die Schnell- und Flachdenker 
anzusetzen belieben, und er verteidigt und befestigt mit guten Griinden die 
Verantwortlichkeit des Menschen innerhalb seiner Determiniertheit. Schade, daB 
Kutzner unser Schulstrafenbuch (Strafanstalt oder Lebensschule?, herausgegeben 
von Paul Oestreich) bei seiner Untersuchung nicht benutzt hat, er hatte dort 
wertvolles Materiał finden konnen.

Mitten hinein in das Werden einer Kultur fuhrt uns das Sammelbuch, das 
M ax K u c k e i  unter dem Titel „ L e b e n s s t a t t e n  d e r  J u g e n d "  (Licht- 
kampf-Verlag Hanns Altermann 1923) herausgegeben hat. Und so friscłi 
uns die Berichte aus all der ringssprieBenden Arbeit beriihren, so sehr verlangt 
es uns nach Mittun, nach Dabei-sein. Mochte jeder in s e i n e r  Arbeit m i t- 
tun, d a b e i  sein! Und wie lief wird iiberall erlebt: vom K o r p e r  geht der 
Weg zu neuer Kultur aus, von der Liebe zum Leibe. — Ganz stark wird dieses 
BewuBtsein von der „Korperseele" in dem Werk ,,K u n s 11 e r i s c h e Ko r p e r -  
s c h u 1 u n g", herausgegeben von L u d w i g  P a l l a t  und F r a n z  H i l k e r  
(verlegt bei Ferdinand Flirt 1923). Nach "meiner Meińung hatte das Wort 
„Kiinstlerische" ruhig fehlen konnen, denn es geht nicht urn die Erwerbung 
eines absonderlichen Konnens sondern es geht urn deinen und meinen Korper. 
Es handell sich um den Extrakt jener groBen und ersten rhythmischen Tagung. 
die im Herbst 1922 in Berlin stattfand, (vgl. die Hefte vom November und 
Dezember 1922 der ,,Neuen Erziehung"!, es handclt sich um einen Abglanz 
iener Tsgung, der noch in den Worten der Vertreter der rhythmischen Schulen 
Deutschlands widerleuchtet, der in den Bildern (22 Abbildungen) schimmert — 
aber das eigentliche Leben lag und liegt doch im Schauen der Menschen selber, 
liegt doch im Erfiihlen und Bilden der eigenen Korperlichkeit. Einen beson-' 
dereń Wert empfangt das Buch durch eine Erganzung der Tagung durch jenen 
Vortrag, der damals ausfallen muBte, der jetzt aber Mittelpunkt des Buehes 
geworden ist, durch Ludwig Klages' feinsinnige Ausfuhrungen „Vom Wesen 
des Rhythmus".

Neues Kdrpergefiihl, neue Erziehung, neue Kultur — nicht schwammige 
Philosophie und nicht philologistische Methodik. Trager der neuen Kultur di* 
lebendige Jugend. Zwar schmeckt das Biichlein „ U n s e r e  A r b e i t "  (Ar- 
beiterjugend-;Verlag 1923) mit dem Bericht iiber die Tatigkeit der Arbeiter- 
jugend 1922 nicht immer nach Jugend, sondern oft nach Alter und 
Funktionarsweisheit, aber es ist gewiB nicht immer leicht, fur die A. J. sich 
ihre innere Freiheit zu wahren. Von allgemeinem Interesse ist der II. Teil 
der Geschichte der „ A r b e i t e r j u g e n d b e w e g u n g "  von K a r l  K o r n 
und die Studie von V i k t o r  E n g e l  h a r d t  „Di e  d e u t s c h e  J u g e n d -  
b e w e g u n g  a i s  k u l t u r h i s t o r i s c h e s  P h a n o m e n "  (beide im Ar- 
beiterjugenji-yerlag 1923). In Korns Broschiire ist das Materiał iiber die Aus- 
wirkung des Reichsvereinsgesetz fiir die Arbeiterjugend-Bewegung von hohem 
Werte, noch heute steigt einem die Schamróte auf, wenn man diese polizeiliche 
Verfolgung der Jugend durch den spateren Kąppisten-Fiihrer von Jagow urkund- 
lich geschildert bekommt. Aber ‘wir dfirfen iiber der Vergangenheit nicht
vergessen, daB heute der Kurs langsam, aber unaufhaltsam in die alten 
BaUnen gęsteuerl wird, daB die Kulturschande vón damals leider noch kein 
Marchen mit „Es war einmal" ist. — Engelhardts Studie orientiert vor- 
ziiglich, sie sei allen denen, die sich rasch umsehen miissen und ZusammenJ 
hangę erfassen wollen, warm empfohlen. Seine Literaturangaben zeigen Wege 
zur genaueren Verfolgung einzelner Fragen. — Auch der Sammlung „ J u n g e 
R e p u b l i k "  sei von neuem gedacht, K n u d  A li 1 b o r n unterrichtet (in1 
Hinblick auf den bevorstehenden II. MeiBnertag) iiber „ Da s  F r e i d e u t s c h -  
t u m in s e i n e r  p o l i t i s c h e n  A u s w i r k u n g "  und G o t t h a r d  Eber -  
1 e i n legt in dem Bandchen „ Di e  v e r 1 o r e n e K i r c h e" (beide Fackel'
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j;ropfenmaBig nacłi Rezept 
^chulajhr u. a.: „In der 
oiirfen wir nicht schlafen." 
îcht schlafen?

•eiter-Ycriag) Rechettschaft ab von seinem und verwandter Geister Erlebnis 
an der toten Kirche, die Gott nicht mehr kennt. —

trucht tiner wahrhaften Kultur wird j,g e n i a 1 e s M e n s c h e n t u m "  sein, 
v°n dem U u s t a v  H o f f m a n n  (Verlag fur sońalistische Lebenskultur 1923) 
Pfophetisch-ekstatisch kiindet. Aber ganz gewill wirken kulturhemmend und 
?lr>dend alle Versuche, den Menschen mit Lehren und Moralen und Kon- 
wssionen zu fesseln, anstatt ihr Menschentum l e b e n  zu lassen. Hochst be- 
denkiich, unnaturlich und vielfach geradezu verheerend ist das Handbuch des 
l^oralunterrichts fur Eltern und Lehrer, das H u g o  K o t z u r e k  und G u s t a v 
5 u p k a  im Einvernehmen mit der Eachwissenschaftlichen Abteilung des deut- 
s^hen Lehrerbundes in der Tschechoslowakischen Republik unter dem Titel 

i 11 e n 1 e h r e" (Verlag Paul Sollors Nachf., Reichenberg, BShmen 1923) 
'Krausgegeben haben. Hier ist also die Morał auf Flaschen gezogen, sie wird

(Lehrplan) verabfolgt. Merksatzchen im ersten 
Schule sind wir mauschenstill." „In der Sch-ute 
(Warum soli man in einer mauschenstillen Schule 

... . Ailes schlaft und einer spricht, und das nennt man Unterricht).
puf der Obersture ist folgende Weisheit angebracht: „Da die Sitte des Nackt- 
°adens bei uns verschiedene Gefiihlsverletzungen hervorruft, ist sie nicht nur 
eine Unsitte, sondern auch unsittlich" (!). Natiirlich ist in ciem groBen Werke 
pad seinen zahllosen Zitaten auch vieles Brauchbare und Schóne gesagt, aber 
!ch wehre mich mit aller Kraft gegen einen Versuch, Sittlichkeit zu einem 
•-ehrfach zu machen; das ware der Tod jeder echten, Iebensvollen, kampf- 

 ̂ ®rprobten Sittlichkeit, die vorwarts treibt; es ware der Sieg des artigen Jungchensy 
J ,er bei der ersten Probe versagt, iiber den lebendigen Menschen, der nicht eine 
i s’tfliche Regei 'im Kopf hat, der aber soziaf handeln muB, weil das Gemeini- 

Schaftsleben ihn das taglich ins BewuBtsein erhob. — Auf der andern Seite 
y^rsuchen jene sympathischen, gebildeten und religionspsychologisch eingestell- 

wie Schlemmer und Kesseler den Religionsunterricht zu erneuern, 
K u r t  K e s s e l e r  ein vornehmes Buch „R e 1 i g i o n s u n t e r - 

e v a n g e l i s c h e n  G e i s t e "  (2. Aufl. Julius Klinkhardt 1922). 
klagt er ahnungsvoll: „Auch wird zu wfinschen sein, daP> die 
Kirche nicht durch unevangelische Art den Religionslehrern die 
kirehlichen Leben unmoglich macht" — und in einer Anmerkung 

..Solche F.rschwerung der Mitarbeit am kirehlichen Leben bedeutet 
B. der Entwurf der sogenannten Praambel. . . . Ais Norm fur den Reli- 

^onsunterricht in den Schulen ware diese Praambel geradezu verhangnisvo!l, 
P'ejl sie den Religionsunterricht dogmatisch knebeln und damit um seine besten 
^irkungen bringen wurde/' Mittlerxeile i'st diese frfibe Ahnung Wirklichkeit 
P.ê orden, und vielleicht kommt auch der Tag, wo die Herren Schlemmer und 
^esse!er begreifen, wie religionsfeindlich die Kirche ist (man vgl. das Schick- 
1̂ religióser Naturen in der Kirche, wie sie verfolgt und drangsaliert werden!) 

daB eine neue Erziehung aus dem Geiste der Religion nur moglich 
ohne lehrplanmafiige Religionsstunden, ohne Kirche und Kirchenkontrolle! — 
Doch ebenso wie man sich dort bemuht, das Leben in moralischen oder
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Manner 
schreibt 

r ' cht  im 
Am SchluB 
^angelische 
^itarbeit im 
heilit es:

lrchlichen Retorten zu praparieren, ebenso macht man es mit dem unmittel-
y,arsten Kulturgut, was wir haben, mit 
Verfasser der bekannten Literaturgeschichte,

der Sprache. A l f r e d  Bi es e ,  der 
gibt in z-weiter Auflage sein pada

li n t e r r i c h t e t m an  D e u t s c h ?" 
y^rlag Q.uelle & Mever 1923) heraus. GewiS ein feines Biichlein alten Geistes;, 

i W prnktischc- Erfahrung, ein wunderliches Gemiscli von Leben und Ober- 
■f',t'erfum. Aber lest es und lernt an ihm, es gibt wenig Dinge, die

?.°gisches
1 Vf>

Erfahrungs-Biichlein „Wi e

sot -•tiiuiii. nuci ic»i cs unu icim .m min, es gibt wenig Dinge,
Tjchtbar sind, wie das Enlwickeln eigener Krilfte im Oegensatz zu fremdem 
7'n. Die Lesebuchfrage wird immer von neuem gestellt. Biese beantwortet 
Ke im alten Sinne. Auch H u g o  v on H o f m a n  n s t h a l  gibt mit seinem 
! eu t s c h e n  L e s e b u c h  (Erster Teil 1922 in typogranhischer Vóllendung 
n der Bremer Presse — Miinchen) etwas ahnliches, wie es z. B. seiner Zeit 
rtaUer mit seinem Lesebuch fur Prima gab. Es ist 
/ntscher Prosastucke von 1750—1850, z. T. aus 
^ rum fiir den Literarhistoriker hoch willkommen. 

die Neuerschliefiung unserer besten Literatur in
den Kindern aus der Klassenbibliothek kleine, abgeschlossene Erzahlungen
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unserer Meister; in diesem Sinne sind R e c l a m s  R e i h e n b a n d c h e t t  , 
warm zu begriiBen, die erste Reihe mit 12 Heften liegt vor: Erzahlungen von 
Storm, Dostojewski, G. Keller, Grimm, Morike, H. Villinger, Bjornson, B- 
Groller mit einer lustigen Detektivgeschichte — ein Bandchen mit Spielen- 
GroBere Anspriiche an den Gelubeutel stellt die prachtig, ausgestattete N o v e 1- 
l e n b u c h e r e i  f i i r s  d e u t s c h e  H a u s  (Verlag Quelle & Meyer), neben 
klassischen Kostbarkeiten (Der Schimmelreiter, Mozart auf der Reise tiach Prag, 
Der Landvogt von Greifensee) stehen Novellen lebender Kunstler; so werden i 
den Historiker besonders beriihren die Bandchen von Th. Bi r t ,  von dem 
soeben erschienen , , Neue N o v e l l e n  u n d  L e g e n d e n  a u s  v e r k 1 u n g e- 
n e n  Ze  i t en" .  Erreichen diese Erzahlungen aus dem antiken Leben auch 
nicht alle vollendeten kunstlerischen Selbstwert, so sind sie im illustrativefl ' 
Sinne doch recht erfreulich. — In Fortsetzung der Reihe „Der gule Schmoker" 
(vgl. Februar-Nummer der N. E.) gibt der Verlag Frank Schneider weitere 
bunte Geschichten heraus. Exotisch-lebendig ist Ka r l  P o s 11 s (Sealsfield) 
„li e x e n k e s s e  1", eine gluhende mexikanische Fahrt voll von Abenteuer und 
Naturgewalt. Beruhigend und breit wirkt daneben K o r o l e n k o  „ De r  sel t '  
s a m e  Me n s c  h", die Reise des einfachen Russen ins wirbelnde Leben der 
neuen Welt. Derselbe Verlag hat uns auch die schonen S c h w e d i s c h e f 1 
M a r c h e n von A n n a  W a h l e n b e r g  geschenkt: Der Sonnenbaum, Marchefl 
aus SchloB und Hiitte, Die Gluckskatze.

Fiir alle, die mit unsern Kleinen umzugehen haben, ist die hubsche 
Sammlung , , Vi e r z e h n  E n g e l  f a h r e n "  von D i 11 m a n n und W e h r' 
h a n  (Englert und Schlosser, Frankfurt a. M. 1923) zu empfehlen: „Reimn 
Reigen- und Ratsellust fur die singende, spielende Jugend, fur Sport-, TurJi' 
und' Wandervereine.“

So waren wir diesmal am SchluB unserer Reise, die voriiber an allerfej 
Kulturgut ging, die in a Hem gerichtet ist auf Menschentum, d. h. Kultur. Dod* 
am SchluB noch ein Blick auf zwei Werke, in denen unsere Zeit ganz besort' 
ders lebt. L u d w i g  Ma r c u s e ,  der uns tiefe Blicke in Strindbergs Seel̂  
tun lieB, der uns Strindberg ais Typ des tragischen Menschen erschloB, er se#f 
die „Biographie des tragischen Menschen" fort in seinem Werk , D i e W e 11 
d e r  T r a g o  d ie" . (Verlag Franz Schneider 1923). Er besucht „die einzeln^11 
Lanclschaften der tragischen Seele", zuerst die antike: Aeschylus, dann die 
Mysterien, Shakespeare, Schiller, Kleist, Buchner, Grabbe, Hebbel, Ibsen, Ge1" 
hart Hauptmann, Arthur Schnitzler, Wedekind, Shaw, Kaiser. „Das tragische 
Erlebnis des Menschen ist immer wieder Weltzentrum geworden." Und imU1̂  
wieder yerschmilzt die einfiihlende Seele mit dem tragischen Helden, am vo'1' 
kommensten gelingt diese Gleichsetzung, diese Inkarnation des Nachschaffendc_ 
im SchSpfer bei Kleist und Biichner. Manchmal stoBen die Worte allzu Pe', 
waltsarrr. fast sinnentstreift, ins Leere, so bei Ibsen, bei Wedekind. Aber e, 
ist eine hohe Freude, Seite an Seite mit diesem Gefahrten durch die Lan/J' 
schaften der tragischen Seele zu wandern, eine Freude tief im Ergriffensei1’' 
im Mit-Leiden. 1 ( r

Und nun zum BeschluB noch ein Kostliches. Unter uns ist ein jun£e 
Dichter erstanden, dessen Dramen in diesem Jahre ihre Erstauffiihrungen 
leben („Der Narr von Lerici", „Quartier", und ein Werk von ganz groB^ 
Spannungen: „Eigentum"), dessen Sonette in dem Bandchen ,Dante" e, 
zartes, scheues, fast iibernersonliches Schicksal sineen — ein Dichter, der 
die wir mit der Jugend bewegt sind, eine besondere Botschaft zu sagen 
P a u l  A l t e n b e r g ,  selber ein Lehrer der fugend, hat die Novelle , ID ^  
G es  ta  de" geschrieben (verlogt im Chronos-Verlag, Ludwigsburg 1923): cf f j 
iunges Madchen kommt durch Zufall dazu, wie zwei gereifte Manner 
letzte Meinung vom Sinn und Nichtsinn des Lebens austauschen; die Man^f 
sprechen ruckhaltlos, ohne von der ZuhSrerin zu wissen — und so wird 
iungen Seele ein unerhortes Schicksal auferlegt, das Kindsein wird ihr plótd1 j e 
abgerissen, die letzten Schleier des „Bildes zu Sais" fallen, und die zarte Se®r 
geht an dem Ungeheuren zu Grunde. Doch solch kurzes Berichten ist 
zu verworren, wir yerweisen auf den Aufsatz in der September-Nummer. *Gf 
ist die tragische Landschaft, die Marcuse noch nicht geschaut hat, die a, 
Wissenden um das Leid der Jugend taglich schauen, die tragische Lan 
schaft unserer lebendigen, unserer besten Jugend! —
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N M T T E I L U R S E f t  F U R  E L T E R N
Padagogische Hcchschulkurs# des Bundes Entschiedener 

Schulreformer
Winterhalbjahr 1923/24.

Im Werner-Siemens-Realgymnasium zu Berlin-Schóneberg, Hohenstaufenstr. 47/8,
1. Vortragsreihe: Deutsche Schu!versuche. (Di. u. Do. abendsi Uhr). 

7i/2 Uhr).
I. Einleitung.

Okt. 25. Hilker: Die Problematik der Zeit und der Schule.
30. Berthold Otto: Die voiksorganische Schule.

II. Landerziehungsheime und Freie Schulgemeinden.
Nov. 1. Andreesen: Die deutschen Landerziehungsheime.

6. Geheeb: Die Oderswaldschule.
8. Luserke: Die freie Schulgemeinde Wickersdorf.

13. Uffrecht: Die freie Schu!- und Werkgemeinschaft SchloB Letzlingen. 
15. Steche: Bergschule Hochwaldhausen.

III. Reform der hoheren Schule.
Nov. 20. Vilmar und Ziertmann: Die elastische Oberstufe.

22. Schwarz (Lubeck): Kern und Kursę.
27. Petersejn (Hamburg): Die hohere Schule ais Volks- und Oemein-

schaftsschule.
29. Biume: Insel Scharfenberg.

Dez. 6. Lassmann (Wien): Die ósterr. Bundes-Erziehungs-Anstalten.
IV. Das neue Weltbild in der Erziehung.

Dez. 11. Bondi: Weltanschauung und Schule.
13. Oldenłlorff: Die Waldorfschule.
18. Klatt: Ferienheim Prerow a. d. Ostsee.

V. Die VolksschuIe.
Jan,. 8. Scharrelmann: Die Bremer Schulen.

10. Henningsen: Die Schulbewegung in Hamburg.
15. Miinch: Meine Leipziger Versuchsklasse.
17. Nitzsche: Die Volksschule Hellerau bei Dresden.
22. Schroter-Dahlke-Hantke: GroGberliner Schulreform.
24. Róssger: Chemnitzer Versuchsschulen.
29. Seinig: Ziel und Verwirkliehung der Arbeitsschule im Rahmen des 

Bestehenden.
31. Heyn: Die Gartenarbeitsschule.

VI. Siedlungs-, Werk-, Berufs- und Hochschulen.
Febr. 6. Krohn: Heimschule.

7. Vogeler: Siedlungsschule Barkenhof.
12. Ewert: Die Werkschule.
14. Herring: Die Berufsschule.
19. Siemsen: VolkshochschuIe.
21. Gropius: Das staatliche Bauhaus Weimar (Kunstschulreform).

VII. Hilfsschulen und Fiirsorgeanstalten.
Febr. 26. Raatz: Hilfsschulwesen.

28. Hodann: Defektiven- und Psychopathenerziehung.
Marz 4. Rake: Erziehungsanslalt Struveshof.

VIII. Zusammenfassung.
Marz 6. Oestreich: Versuchsschulen und Schulreform.

2. Vortragsreihe: Entschiedene Schulreformer der letzten zwei Jahrhunderte.
Montags abends 8 Uhr im Gesangssaa! des Werner Siemens-Realgymnasiums. 
5. und 12. Nov. Schónbrunn: Rousseau;
19. Nov. Deutsch: Goethe;
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Mitteilungen fiir Eltern.

26. Nov. Kawerau: Fichte;
3. Dez. Kolling: Pestalozzi;

10. und 17. Dez. Schumacher: Fróbel;
7. Jan1, Stocker: Dostojewski 

14. Jani, Schonebeck: Strindberg;
21. Jam Fiilker: Tołstoj;
29. Jan, Oestreich: Kerschensteiner;
4. und 11, Febr. Grunwald: Montessori;
18. Febr. Hilker: Blonskij.

3. Vortragsreihe: Probleme der moderwen Psychologie. t
Mittwochs abends 8 Uhr (Werner-Siemens-Realgymnasium).

Beginn: 31. Oktober.
ab 31. Okt. 4 mai: Schneerson: Die kollektive Kinderpsychologie ais Grundlage 

der Schulerziehung (mit ausschliefiender Arbeitsgemeinschaft). 
im Dez. Wulff: Psychologie der Kinderkunst.
im Jan. Schneerson: Vergleichende Behandlung des normalen und des anorma- 

len Kindes (mit anschl. A. G.). '
im Febr. (voraussichtl.) Wertheimer: Strukturpsychologie.

4. Vortragsreihe: Aus der Praxis der VolksschuIe.
Freitags abends 8 Uhr im Gesangsaal des Werner-Siemens-Realgymnasiums. 
26. Okt. und 2. Nov. Gartner: Gesamtunterricht;
9. u. 16. Nov. Ratthey: Heimatforschung und Heimaterkundung in d. Arbeit d. 

Berliner Volksschule.
23. Nov. Knospe: Erdkundlicher Arbeitsunterricht;
30. Nov. und 7. Dez. Paul: Naturkundlicher Unterricht.
14. Dez. Karselt: Rechen,unterricht;
11. Jan. Kuhlmann: Schreiben im neuen Geiste;
18. Jan. Werth: Die Fibel im Anfangsunterricht;
25. Jan:. Gensch: Die Lesebuch- und Jugendschriftenfrage;

1. Febr. Ródiger: Geschichtsunterricht;
8. Febr. Gindler: Korperbildung;

15. u. 22. Febr. Mackę: Werkurtterricht;
29. Febr. Flodann: Schulhygiene;
7. u. 14. Marz Feuerstack: Jugen|dpflege.

5. Praktische Kursę.
Zwei- oder vier\vochentlich taglich; nachmittags 4—6 Uhr.

219. Oktober—10. Nov.: Eimfuhrung in den Zeichenunterricht.
12. November—24. Nov.: Plastischer Gestaltungsunterricht.
25. November— 22. Dez.: Werkstattenarbeit;

7. Jan.uar—2. Febr.: Gymnastik;
2. Februar—16. Febr.: Musikerziehung;

18. Februar—1. Marz: Reigen und Tanze.
Fiir die Vormittage sind Besuche in Schulen, Werkstatten und Erziehungs- 

anstalten in Aussicht genommen.
Nach samtlichen Vortragen findet eine freie Aussprache statt. Soweit 

Bildmaterial vorhanden ist, werden die Vortrage durch Lichtbilder veranschau- 
licht. Die Kosten betragen 10 Goldpfennige fiir jeden Vortrag der Reihe 1: 
5 Goldpfennige fiir ieden Vortrag der Reihen 2, 3 und 4. Die Kosten der 
praktisehen Kursę mussen von Fali zu Fali festgestellt werden. Sammelkarten 
zu 40 Goldpfennigen gelten fiir 5 Vortrage der Reihe 1 oder 10 Vortrage der 
Reihen 2—4. Karten in der „Werkfreude", Berlin W., Magdeburgerstr. 7 und 
im Vortragssaal, Anmeldungen moglichst bald an den Unterzeichneten.

F r a n z  Hi l k e r ,  BerlinvSchoneberg, Innsbruckerstr. 14/15.' 
Fernruf (Stephan 103).
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N A C H R I C H T E N  A OS D E H AU S L  AHD E
Ein Ja-Wort zur Produktionsschule aus Polen

Die Deutsche Schulzeitung in Polen vom 1. Juli 1923 bringt einen Bericht 
iiber die erste padagogische Woche in Lodź (KongreBpolen). Wir entnehmen 
ihm folgenden fur uns bemerkenswerten Abschnitt:

Der einleitende Vortrag von E. Golnik-Lodz iiber „Moderne Stromungen 
auf dem Oebieie der Padagogik". sollte nur ein „Referat" sein. Aber doch 
leuchtete hie und da die eigene (und wohl auch „unsere"?) Meinung des: 
„Rererenten" durch: Die Aufgabe der neuen Schule ist die Erziehung durch 
die (korperliche und. geistige) Tat zur (kórperlichen und geistigen) Tat. Zur 
„geistigen Tat glaubte ja schon die alte Schule („Lernschule") zu erziehen. 
Dieser „Olaube" war holder Wahnl Geistige „Taten" vollbrachte in ihr
der Lehrer (ich behaupte, im gunistigsten Falle!), die Schiiler waren Zuschauer 
der Tat. In der kommenden Schule sind die Schiller nicht Horer des Wortes- 
allein, sondern auch Tater. Sie beobachten, urteilen, berichten, fragen, schrift- 
stellern, fabulieren selbst, jeder nach seinem Vermógen. Einer ist der Helfer 
des andern. So wird Gemeinschaft! Ebenburtig neben der reinen Geistes-; 
arbeit steht in der Zukunftsschule die nutzbringende korperliche Arbeit. Die 
Jungen lernen mit Hammer, Feile, MeiBel, Hobel, Spaten, Schere usw. umzu- 
gehen und schaffen wirtschaftliche Werte in Garten, Feld und Werkstatt. Der 
Arbeit und dem Unterricht geben Stoff und Ziele Heimat, Vaterland und Welt. 
Kunst und Religion tauchen die Arbeits-, Heimat- und Gemeinschaftsschule 
in — „Ewigkeit".

Damit ware schori der groBe Gedanke der Tagung aufgewiesen. Die an- 
deren Redner zeichneten die feineren Konturen des neuen Schulbildes. Seminar- 
oberlehrer Wolff-Lodz fiihlte sich und damit seine aufmerksamen Zuhorer 
tief ein in das Wesen des neuen Erziehers (dieser ist ein Mensch vol! Ehr- 
furcht und Liebe, einer, der die Gabe hat, Jugend in sich immer neu zu 
gebaren), Breyer-Źgierz gab der „Heimatschule" warme Farbentóne (sie ist 
— recht verstanden — die Schule der Weltaufgeschlossenheit: Goethe!) und 
W. Damaschke-Bydgoszcz fuhrte uns geschickt von der Osteridee zur „Lebens- 
schule", die er uns, oft begleitet vom spontanen Beifall der Zuhorer, in drei 
Reden iiber „Arbeitsunterricht", „Freier Elementarunterricht" und „Produktions- 
schule" in Herz und Gewissen pflanzte. Ganz neu war uns die Idee der 
„elastischen Einheitsschule ais Produktionsschule", wie sie von den entschie- 
denen Schulreformern Deutschlands gedacht wird. S ie  e r s c h e i n t  u n s  
t a t s a c h l i c h  a i s  d i ę  k o n s e q u e n t e  „ A r b e i t s s e h u l  e", j a  a i s  d i e  
s c h o p f e r i s c h e  Z u s a m m e n f a s s u n g  a l l e r  g e s u n d e n  p a d a g o -  
g i s c h e n  R e f o r m  g e d a n k e  n u n s e r  er  Zei t .  Diese Schule wiirde na- 
mentlich den Kindern solcher GroBindustriestadt wie Lodź Erlósung aus gei- 
stiger und leiblicher Not bringen. Aber — wir miissen dem Sejmabgeordneten 
Utta zustimmen: diese Idealschule setzt nicht nur den neuen Erzieher voraus,. 
auch die neue Gesellschaft, die ganz durchdrungen ist vom sozmlen Geist 
(also iiberhaupt erst die Gesellschaft, denn was sich uns heute ais Vereini- 
gung der Menschen darstellt, ist nicht „Gesellschaft" im wahren Sinne). Unsere 
nachste Aufgabe wird also darin bestehen, daB wir an den Voraussetzungen zur 
neuen Schule erst arbeiten. Wir Erzieher miissen uns selbst erst aus der Urn- 
klammerung vom egoistisch-materialistischen Zeitgeist losen und in unserer 
Gemeinde und dariiber hinaus Propheten der sozialen Idee und der neuen Er
ziehung sein.

Der polnische Stadtschulrat von Lodź, Kruczkowski hielt vor den Teil- 
ttehmern der „Woche" eine Rede, d ie  e in  B e k e n n t n i s  z u r  F r i e d e n s -  
p a d a g o g i k  wa r :

Wir haben schwere Stunden erlebt, ich denke da an das letzte Volker- 
morden. Wir haben uns davon iiberzeugt, daB der Krieg, der dic grofiten 
Kulturvolker der Erde in den Abgrund gerissen, nur Ruinen und Zerstorungen 
zuriickgelaśsen' hat. Ais Lehrer muB es unsere heiligste Pflicht sein, gegen 
den Krieg anzukampfen, die Ethik, die Liebe zum Nachsten in der Menschheit 
groBzuziehen. In dem Herzen eines Menschen, der fur die Bildung arbeitet, 
kann und darf kein religioser und volkischer Antagonismus vorhanden sein.
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Nachrichten aus dem Auslande.

Militarismus und Erziehung, Gesichtspunkte fur einen praktischen Schulplan, von
einem englischen Pazifisten.
G e s c h i c h t e :  Die Kriegsgeschichte, wie sie in der Vergangenheit ger 

lehrt wurde, endete gewóhnlich mit dem AJischluB militarischer Operationen. 
die eine unvermeidliche Folgę der Kriege ist und schlimmer noch ais die Ar-/ 
Die wahre Kriegsgeschichte jedoch ist zu lesen in der Armut der Vólkermassen, 
mut war stets die politische und moralische Versklavung des Volkes. Die 
Geschichte von Waterloo darf ohne die Geschichte von Peterloo nicht berichtet 
werden. Anstelle des Nationalgeschichts-Unterrichts muB Weltgeschiclitsunter- 
richt treten. H. G. Wells's Darstellung der Tatsachen mag sehr verbesserungsj 
tahig sein, aber seine Methode muB zur zukiinftigen Methode allen Geschichts- 
unterrichtes in der Schule werden. Die Geschichte muB die Geschichte der 
Menschheit ais einem groBen Ringen nach Welteinigkeit darstellen. Der kleine 
Ruhm von Waterloo — nach Ansicht des englischen Elementarschulkindes ganz 
ein Verdienst Wellingtons, nach der des preuBischen Kindes lediglich ein Ver- 
dienst Bluchers — muB der Geschichte Raum geben, wie man in Wien vert 
.suchte, die Welt wieder aufzubauen. Die englischen Kinder horen nur von 
den ungebrochenen Schwadronen bei Waterloo, nichts von den Griinden aus 
denen jener Plan, fur dessen Verwirklichnng man angeblich bei Waterloo 
tómpfte, miBlingen muBte.

G e o g r a p h i e .  Die Tatsachen der physikalischen Geographie bilden den 
Anfang der Lehre, daB eine groBe Weltharmonie besteht. Damit stimmen auch 
die Tatsachen der Handelsgeographie uberein. Die Nationen hangen durch den 
Flandel mit einander zusammen. Ein Kind, dem die Elementarbegriffe von 
der Art des Handels zwischen England und Deutschland gelehrt worden sind, 
wurde ais Mann nicht so toricht daran geglaubt haben, daB England durch 
Zerstorung deutscher Handelsmoglichkeiteri ein reicheres Land werden wurde. 
Die Gefahren der roten Howard Vincent Landkarte, die in so \1elen von 
urtseren Schuien hangen, und einen Zusammenhang zwischen der GroBe des 
enjglischen Reiches und der GroBe seines Territoriums herstellte, sollte durch 
die Kenntnis davon bekampft werden, daB der Hauptruhm des englischen 
Reiches darin besteht, daB es iiberhaupt kein Reich ist, sondern aus einer Reihe 
autonfamer Gemeinschaften besteht.

L i t e r a t u r .  Ungeachtet der vielen anderen „beruhmten" Stellen aus 
Shakespeare haben Tausende von englischen Schuljungen es gfelernt, ihre Sehnen 
durch die tapferen Worte Heinrich V. bei Azincourt zu kraftigen. Es ist 
bedauerlich, daB die Jungen so oft Shakespeare nur durch Ausziige kennen 
lernien, die keinerlei Hinweis auf das vollkommene soziale Gleichgewipht der 
vol!standigen Dramen geben kónnen. Wahrscheinlich setzt man Schuljungen 
Shakespeare viel zu fruhzeitig vor. Auch die Antologien, die so haufig in 
Schuien gebraucht werden, sind sehr kriegerisch. Die prachtige kleine ,,Minstrelsy 
of Peace", die von Bruce Glasier herausgegeben wurde, ist kaum bekannt. 
Gewdhnlich begleitet in den Schuien die Musik die Literatur auf ihren Kriegs- 
pfaden. Wenn die Jungen nicht moderne Sachen, wie „Land of Hope and 
Glory singen, so miissen sie sich mit den „British Grenadiers" oder den 
„Hearts of Oak" plagen. Und dies trotzdem alle diese Sachen sowohl vom 
literarischen ais vom musikalischen Gesichtspunkte aus den Vergleich mit un- 
seren reizenden Volksliedern nicht aushalten.

Z u k u r t f t s - A u f g a b e n .  Unser ganzes Schulsystem sollte so geandert 
werden, daB wir kleinere Klassen, groBere Spielnlatze und mehr Leben im FreieU 
fur die Kinder haben. Man miifite sich an die Lehrer wenden Und sie bitten> 
mit der Friedensbewegunp in enge Verbindung zu treten und fur die Ge- 
meinischaft einen ficfhil îlan auszuarbeiten, der das Gemiit des Kindes dern 
Frieden und nicht dem Knege geneigt macht.

S o f o r t i g e  A u f g a b e n .  Wo immer es bekannt wird, daB der Krieg 
im Unterricht verherrlicht, militarisches Turnen eingefuhrt oder die AuffassunS 
bezuglich des englischen Reiches, z. B. am „Empire Day", verfalscht wird. 
sollte die offentliche Meinung durch Anfragen im Unterhause, Briefe in def 
Presse, Petitionen an die lokalen Erziehungsbehórden aufgerufen werden. Di£ 
Angelegenheit sollte vor die lokalen Lehrerverbande und die Labour Partei g£' 
bracht werden, usw. James H. Hudson.
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