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VORWORT

Das Jahrbuch 1928 um faßt die Z e it vom 1. A p r i l  1928 bis 
1 A p r i l  1929. Es b rin g t eine Reihe von Ergänzungen zu der ersten 
G e s a m t d a r s t e l l u n g  d e s  d e u t s c h e n  S c h u l w e s e n s ,  
die im  vorigen Jahrgang erschien, sowie die F o rtfüh rung  der B e rich t
ersta ttung über Schulgesetze, am tliche Bestimmungen, organisa
torische und pädagogische E n tw ick lungen  w ährend der B erich tsze it. 
D ie Anlage des Buches zeigt gegenüber dem vorigen Jahrgang 
einige Veränderungen, insofern als im  A b sch n itt „S chu lun te rha ltung  
und S chu lve rw a ltung “ die Ü bers ich t über die Schulbehörden der 
Länder weggelassen ist, fe rne r der besondere A b sch n itt „B e ru fs 
schulen“ aufgegeben und sein In h a lt auf die in  Frage kommenden 
anderen A bschn itte  („A u fb a u  des ö ffen tlichen  deutschen Schul
wesens", „L e h re rsch a ft“ und „S chu lw oh lfah rtsp flege“ ) v e r te ilt  
wurde. W e ite r sind die Angaben über die d ienstlichen Verhältn isse 
der Lehrer, die frühe r als besondere A b te ilu n g  un te r dem A b sch n itt 
„D ie  Leh re rscha ft“  erschienen, in  die D ars te llung  der einzelnen 
Lehrergruppen hineinbezogen w orden. D er Gesam tplan dü rfte  auf 
diese W eise e in facher und e in h e itlich e r geworden sein. Von den 
M ita rb e ite rn  am vorigen Jahrbuch mußte le ide r M in is te r ia lra t 
Geh. Regierungsrat M e n z e l ,  der die Angelegenheiten der V o lks 
schule behandelt ha tte , in fo lge s ta rke r d iens tliche r Inanspruchnahme 
ausscheiden. W ir  m öchten n ich t verfeh len, ihm  an dieser S te lle  
unseren D ank fü r seine ve rd iens tvo lle  M itw irk u n g  auszusprechen. 
A n  seine S te lle  tra t  O berregierungs- und -schu lra t H  y  11 a , R eferen t 
fü r Volksschulwesen im  Preußischen M in is te rium  fü r  W issenschaft, 
K unst und V o lksb ildung.

A ls  Anhang b r in g t das Jahrbuch den bere its  im  vorigen  Bande 
angekündigten B e r i c h t  d e s  Z e n t r a l i n s t i t u t s  f ü r  E r z i e 
h u n g  u n d  U n t e r r i c h t  über seine T ä tig k e it von O stern 1925 
bis O stern 1929. Der tro tz  a lle r K napph e it der D arste llung  d re i 
D ruckbogen umfassende B e rich t mag Zeugnis geben von den v ie l
gesta ltigen Bestrebungen, die das deutsche Schulwesen in  lebend iger 
E n tw ick lung  erhalten.

D ie  L e i t u n g  d e s  Z e n t  r  a 1 i n s t  i  t  u  t  s 
f ü r  E r z i e h u n g  u n d  U n t e r r i c h t .
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DIE VERFASSUNGSRECHTLICHEN u n d  GESETZ
LICHEN GRUNDLAGEN DER DEUTSCHEN SCHULE

V O N  A . S A C H S E
(E R G Ä N Z U N G E N  Z U M  J A H R B U C H  1927, S. 1 ff.)

Gesetzliche Grundlagen in den Ländern.

1. Preußen.

H in te r Z iffe r 23 is t fo rtzu fahren :
24. Gesetz über die S chu lp flich t in  Preußen (Schulpflichtgesetz) vom 

15, Dezember 1927.
25. Gesetz über die Dienstbezüge der unm itte lbaren  Staatsbeamten 

vom 17. Dezember 1927 (Beamtenbesoldungsgesetz —  BBG.).
26. Gesetz über die Regelung verschiedener Punkte des Gemeinde

verfassungsrechts vom  27. Dezember 1927.
27. Gesetz zur Abänderung des Gesetzes, betr. die U nterha ltung der 

ö ffentlichen Volksschulen, vom 28. A p r i l  1928,
28. Gesetz über die Dienstbezüge der Lehrer und Lehrerinnen an 

den ö ffentlichen Volksschulen vom  1. M a i 1928 (Vo lksschullehrer- 
Besoldungsgesetz —  VBG.). Ausführungsanweisung vom 1. und 
25. Jun i 1928. Änderung durch Gesetz vom 14, August 1929.

29. Gesetz über die Dienstbezüge der Leh re r und Lehrerinnen an 
den ö ffentlichen n ich ts taa tlichen  m ittle re n  Schulen vom  30. A p r i l  
1928 (M itte lschullehrer-Besoldungsgesetz —  M BG .). A usfüh
rungsanweisung vom  6. Jun i 1928,

F ü r  d ie  B e r u f s s c h u l e n :
30. Gesetz über die Erhebung von Schulbeiträgen und Schulgeld 

be i den länd lichen und gärtnerischen Fortb ildungsschulen vom
14. M ärz 1924.

31. Gesetz über die Dienstbezüge der Lehrpersonen an den Berufs
schulen vom  16. A p r i l  1928 (Gewerbe- und H andels lehrer-Besol
dungsgesetz —  GBG.). Ausführungsanweisung vom  6. Jun i 1928.

W e i t e r :
32. Gesetz, betr. die Beschulung b linde r und taubstum m er K inder, 

vom  7. August 1911.
33. Gesetz, betr. die ö ffentliche K rüppelfü rsorge, vom  6. M a i 1920. 

Dazu kom m en usf. Jahrbuch 1927, S. 9,
Das deutsche Schulwesen. 1928.
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2. Bayern.
h ? 16 bayerische Volksschule und Fortb ildungsschule beruht 
hauptsächlich auf folgenden V orschriften :

1. Pohzeistrafgesetzbuch vom 26. Dezember 1871 (A rt. 58 in  der 
bassung des § 33 des Schulaufsichtsgesetzes vom  1. August 1922).

’ y eT i Unf '  ,be1t r ‘ die E rrich tung  der Volksschulen und die B il
dung der Schulsprengel, vom  26. August 1883 (Schulsprengel
verordnung). s

3. Beamtengesetz vom  16. August 1908/10. Ju li 1927.
4. Verordnung über die Schu lp flich t vom 22. Dezember 1913 (Schul- 

p thchtverordnung), dazu die Änderungen vom 26. August 1926 
und 10. A p r i l  1927.

5. Verordnung über die Berufsfortb ildungsschulen vom 22. De
zember 1913,

6. Volksschullehrergesetz vom  14. August 1919 m it zahlreichen 
spateren Änderungen,

? o t i bedarfgf , etZ V° m 14' AugUst 1919 (Fassung vom 1. Januar 
lvzo) m it zahlreichen späteren Änderungen,

8. Beamtenbesoldungsgesetz vom  2. Jun i 1920 m it den späteren 
Änderungen.

9. Pensionsergänzungsgesetz vom 23. M ärz 1921 nebst Gesetz über 
JN otmaßnahmen fü r die Kreisgem einden vom  28 M ärz 1924

10. Gesetz über Schulpflege, Schulle itung und Schulaufsicht an den 
Volksschulen vom  1. August 1922 (Schulaufsichtsgesetz), m it 
V o llzugsvorschrift vom 16. August 1923.
Verordnung über die Behandlung der Schulversäumnisse vom 
30, September 1922, m it Vollzugs Vorschrift vom 23. Januar 1923.

12. Gesetz zu dem K onkorda te  m it dem H eiligen Stuhle und den 
Verträgen m it der Evangelischen K irche  vom  15. Januar 1925.

13. Beamtenbesoldungsgesetz vom  20. A p r i l  1928.
D ie ä lte re  bayerische Volksschulgesetzgebung finde t sich ve r- 

zerchnet m Englmanns Handbuch des Bayerischen Volksschulrechtes 
von Stmgl (München, Lindauer) 1905. E ine systematische Darste llung 
des bayerischen Volksschulrechtes g ib t M einzo lt, Bayerisches V o lks 
schulrecht (München, Kom m unalschriftenverlag) 1926. D ie V o r
schriften  über die höheren Schulen finden sich in  dem W erke : Josef 
M ayer, Das höhere U nterrich tsw esen in  Bayern (München, Olden- 
bourg) 1928.

3. Sachsen,

26 AZprilS’l8 7 3 2606 16 V° n Unt6n: daS VolksschuIgesetz datie r t vom 
H ö h e r e s  S c h u l w e s e n .

i.  Gesetz über die Gymnasien, Realschulen und Seminare vom
22. August 1876 m it Änderungen durch die Gesetze vom 24. De- 
zember 19° 8, 14. Januar 1913, 1. August 1919, 17. Ju li 1926, 
12. A p r i l  1927, 16. M ärz 1928.
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2. Gesetz, betr. veränderte Bestimmungen über die Realschulen 
I  und II. Ordnung, vom 15. Februar 1884.

3. Gesetz über die Oberrealschulen vom  8. A p r il 1908.
4. Abänderungsgesetz vom  14, M a i 1920. .
5 Gesetz über das höhere Mädchenbildungswesen vom  10- Jun i 

1910/29. Novem ber 1921.
6 Gesetz über die Gemeinschaftserziehung an höheren Schulen 

vom 30. J u li 1919/6. M ärz 1924.
7. Gesetz über die Zusammensetzung der Schulkommissionen der 

höheren Schulen vom  1. August 1919.
(Anpassungs-Schulgesetz vom 17. Ju li 1926, A r t .  4.)

L e h r e r b i l d u n g s w e s e n .

8. Gesetz über die Gemeinschaftserziehung an Seminaren vom
23. Dezember 1921.

9. Gesetz über die Umwandlung der Lehre r- und Lehrerinnen- 
Seminare vom  8. A p r il 1922/17. Novem ber 1928.

10. Gesetz über die Ausbildung der Vo lksschu lleh rer vom 4. A p r il

1923.
11. Gesetz über die G le ichste llung der Kandidaten des höheren 

Schulamts und der Pädagogen vom  7. Januar 192 .

V o l k s s c h u l w e s e n .

12. Gesetz, be tr. das Volksschulwesen vom  26. A p r il 1873, m it zahl
re ichen Abänderungen.

13. Übergangsgesetz fü r das Volksschulwesen vom  22. J u li 1919 m it 
zahlre ichen Abänderungen (Ausführungsverordnung vom  23. Ju li 
1919).

14. Gesetz über die Trennung des K irchen - und Schuldienstes vom
10. Jun i 1921.

15. Gesetz über die Aufhebung der Schulgemeinden vom  11. Ju li 
1921/17. J u li 1926 (Schulbezirksgesetz).

16. Schulbedarfsgesetz vom  31. J u li 1922/25. J u li 1923/16, M ärz 
1928/27. M ärz 1929.
Das Gesetz en thä lt auch die Bestimmungen über die A nste llungs
und Rechtsverhältn isse der Lehrer.

17. Schuländerungsgesetz vom  12. A p r i l  1927/16. M ärz  1928/27. M ärz 
1929.

18. Gesetz zur Anpassung der Schulgesetzgebung an die Gemeinde
ordnung (vom 1. August 1923) vom  17. J u li 1926 (Anpassungs- 
Schulgesetz).

B e a m t e n g e s e t z g e b u n g .

19. Gesetz, be tr. die Verhältn isse der Z iv ils taatsd iener, vom  7. M ärz 
1835/3.' Jun i 1876.

l*
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20. Umzugskostengesetz vom 28. A p r i l  1906/24. Ju li 1924.
21. Gesetz über die Versorgung der H in terb liebenen von Lehrern 

vom 2. Ju li 1912. Fassung vom 18. Februar 1924.
22. D ienststrafgesetz fü r Lehrer vom 1. Ju li 1918,
23. Pensionsergänzungsgesetz vom 13. Dezember 1921 und Ergän

zung durch Verordnung vom 15. O ktober 1926.
24. Gesetz über die Auszahlung der Dienstbezüge der V o lks - und 

Fortb ildungsschullehrer unter M itw irku n g  von Gehaltsrechnern 
vom  24. Februar 1922.

25. Gesetz über P flich ten  der Beamten und Lehrer und über Ä nde
rungen des D ienststrafrechts vom 26. Ju li 1923.

26. Gesetz über eine A ltersgrenze und über die Pensionsdienstzeit 
der Beamten und Lehrer vom  29. M a i 1923.

27. Gesetz über die Besoldung der Staatsbeamten und Lehrer. 
Fassung vom  18. Februar 1924, nebst Besoldungsbestimmungen 
vom  22. Februar 1924.

28. Gesetz zur Durchführung des Personalabbaugesetzes in  den 
Schulen vom 27. M ärz 1924.

29. Gesetz zur E inste llung des Personalabbaues vom 8. M ärz 1926.
30. Gesetz zur Änderung beam tenrechtlicher V o rsch riften  vom 

27. A p r i l  1926.
31. Beamtenbesoldungsgesetz vom 28. Dezember 1927 (Ausführungs

bestimmungen vom 28, Dezember 1927 und 4. August 1928).
32. Beamtenruhegehaltsgesetz vom  28. Dezember 1927 (Ausfüh

rungsbestimmungen vom  28. Dezember 1927).

4, Württemberg,
5. Gesetz vom 7. M a i 1927, betr. die achtjährige Schulpflicht.
6. Beamtengesetz vom 21. Januar 1929,

5, Baden.
Die Badische Volksschulgesetzgebung geht auf das Jahr 1835 

zurück. Das Gesetz über den E lem entarun te rrich t vom 8. M ärz 1868 
g riff über den Bereich der Volksschule hinaus, indem es auch die e r
w e ite rte  Volksschule und den P riva tu n te rr ich t behandelt. Das Gesetz 
vom  18. September 1876 führte  die S imultanschule obligatorisch ein. 
Das Gesetz vom  1868 ist im m er w ieder zeitgemäß um gebildet worden. 
In  der Fassung vom 7. Ju li 1910 e rh ie lt es den Namen Schulgesetz. 
Dies Gesetz g ilt noch heute m it zahlreichen Abänderungen, die es 
durch Gesetze und M in is te ria lverordnungen erfahren hat. Es ist 
nam entlich geändert worden durch die Bekanntmachung des M iniste'- 
riums zum Vollzüge der Verfassung vom 20. Juni 1919 und das Be
soldungsgesetz vom 22. M ärz 1921/29. Ju li 1921/24. Februar 1928, 
sowie die Personalabbauverordnung vom 17. M ärz 1924 und durch 
die Gesetze vom 20. M ärz 1925, 30. M ärz 1926 und 21. Ju li 1927.
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Die V erte ilung der Schullasten zwischen Land und Gemeinden 
is t neu geregelt durch das Steuerverteilungsgesetz vom 7, Ju li 1926 
und das Gesetz über den A ufw and der Volksschule vom 23. M ärz 
1923/20. M ärz 1925 sowie die Personalabbauverordnung vom 
17. M ärz 1924.

Die Lehrerbildung beruht je tz t auf dem Gesetze vom 30. M ärz 
1926 (Lehrerbildungsgesetz) und der Bekanntmachung des M in is te
riums des Kultus und U nterrich ts  vom 11. M ärz 1929 (den V o rbe re i
tungsdienst der Schulamtsbewerber betreffend).

Für das höhere Schulwesen b ilde t die Grundlage die Landes
herrliche Verordnung vom 18, September 1909; die Reorganisation 
der höheren Mädchenschule beruht auf der Verordnung des Staats
m inisterium s vom  20. Februar 1926.

Das Bildungswesens der N ichtvo lls inn igen beruht auf dem Gesetz 
über die Erziehung und den U n te rrich t n ich t vo lls inn iger K inde r vom
11. August 1902/5. O ktober 1921/15. M ärz 1923.

Das gewerbliche Fortbildungsschulwesen und die Fachschulen 
beruhen auf dem Gesetze, betr. den gewerblichen und kaufm änni
schen U n te rrich t, vom 13. August 1904, in  der Fassung des N o t
gesetzes vom 6. M ärz 1924, den gewerblichen und kaufmännischen 
U n te rrich t betr., sowie auf den Verordnungen über die gewerblichen 
Fortbildungsschulen vom 8. und 17. A p r il 1925 und über die E in rich 
tung von Fachschulen vom 18. A p r il 1925.

Die allgemeine Fortbildungsschule is t geordnet durch Gesetz vom 
19. Ju li 1918 und das Gesetz vom 7, A p r il 1922 sowie Verordnungen 
des M in is terium s des K u ltus und U n te rrich ts  vom 17. A p r il 1923 
(Lehrplan fü r die allgemeine Fortbildungsschule), vom 2. M a i 1923 
(Vollzug des Fortbildungsschulgesetzes) und vom 4, M a i 1923 (Zu
ständigke it der Behörden in  bezug auf das*Fortbildungsschulgesetz).

H ie rher gehört noch die Verordnung über die n ichtstaatlichen 
Lehr- und Erziehungsanstalten vom 11. M ärz 1913/10. Jun i 1919/ 
3. A p r il 1924.

Eine systematische Darste llung des badischen Volksschulrechts 
g ib t das W e rk  von Franz Schmidt, die Badische Volksschule, K a r ls 
ruhe (Boltze) 1926, Eine systematische Zusammenstellung der auf 
das U nterrichtsw esen in  Baden bezüglichen gesetzlichen Bestim 
mungen nach dem neuesten Stande enthä lt das Handbuch der Badi
schen Verw altung , herausgegeben von D r. M erk, 2. Band, 2. T e il, 
Heidelberg (Emmerling) 1927, A uch w ird  auf die Abhandlung im  
„Staatshandbuch fü r Baden 1927“ , herausgegeben vom Badischen 
Staatsm inisterium  (Karlsruhe, Braun), verw iesen.

6, Thüringen.
Hinzuzufügen is t

das Schulgeldgesetz vom 2. A p r il 1925/13. Ju li 1928 (A rt. 5 und 7) 
und das Gesetz über die Berufspflichtschulen vom 23. A p r i l  1924.
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7. Hessen.
U nte r dem 14. Dezember 1928 is t e in Gesetz erlassen über die 

ö ffentlichen U nterrich tsansta lten  fü r fre ie  und angewandte Kunst 
und die ö ffentlichen technischen und gewerblichen U n te rrich ts 
anstalten m it S taatsunterstützung.

8, Hamburg.
Für Hamburg is t ebenso w ie fü r Bremen und Lübeck charakte 

ristisch, daß in  diesen schon vo r der Staatsumwälzung republikan isch 
ve rw a lte ten  S tadtstaaten der Lehrerschaft (für das Berufsschulwesen 
erst seit der Staatsumwälzung) ein maßgebender E influß auf die 
Schule inrichtungen gewährt w ird . Das prägt sich in  der ganzen 
Schulgesetzgebung aus.

Folgende Gesetze sind in  K ra ft:
1. Gesetz, betr. das Unterrichtswesen, vom 11. Novem ber 1870 m it 

v ie len Zusätzen und Abänderungen.
2. Gesetz über die staatliche Beaufsichtigung p riva te r U n te rrich ts 

e inrichtungen fü r Schulentlassene vom  17. J u li 1916.
3. Gesetz, betr. die E inheitsschule, vom  16. M a i 1919/9. Februar 

1921.
4. Gesetz über die F ortb ildungsschu lp flich t vom  20. O ktober 

1919/18. A p r il 1923/3. Dezember 1923 nebst Bekanntmachung 
vom 2. M ärz  1927.

5. Gesetz über die Selbstverw altung der Schulen vom 12. A p r il 
1920/21. A p r i l  1922.

6. Hochschulgesetz vom  4. Februar 1921/25. A p r il 1923/4. M a i 1923.
7. Gesetz, betr. die Durchführung des Gesetzes über die Selbst

verw a ltung  der Schulen vom 12. A p r i l  1920 in  den Schulen der 
Landgemeinden, vom 27. Februar 1922.

8. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über A lte rs -  und H in te r
bliebenenversorgung der Lehre r und Lehrerinnen an prüfungs
berechtigten, n ich tö ffen tlichen  Schulen vom  24. M ärz 1922/ 
13. J u li 1923.

9. Gesetz über die A ußerkra ftse tzung des Gesetzes, betr. A u f
hebung der zw eiten Prüfung fü r Lehrerinnen, vom ?. J u li 1922.

10. Gesetz über die V erw a ltung  des Berufsschulwesens vom 14. Ju li 
1922/6. A p r i l  1925/30. M ärz 1928.

11. Gesetz über die Aufhebung der n ich tö ffen tlichen  Vorschulen und 
Vorschulklassen vom  26, A p r i l  1926 (noch n ich t in  K ra ft getreten. 
Vgl. Reichsgesetz vom 26. Februar 1927).

12. Gesetz, betr, das Schulwesen in  den Landgemeinden, vom
2. J u li 1926.

13. Gesetz über den A ufbau der V erw a ltung  vom 19. Novem ber 1926.
14. Gesetz über die Ausb ildung der Vo lksschu lleh rer vom 20. De

zember 1926.
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15. Gesetz zur Neuregelung der Beamtenbesoldung vom 4. O k 
tober 1927/12. Dezember 1928 (Beamtenbesoldungsgesetz vom  
24, Jun i 1920),

9, Mecklenburg-Schwerin,
Nach der Staatsumwälzung is t das Schulwesen in  M ecklenburg-

Schw erin  neu geordnet worden.

A , V o l k s s c h u l w e s e n .
1. Gesetz, be tr, Beginn und Beendigung der Schulpflicht, vom

24. A p r i l  1919.
2. Gesetz zur Abänderung der Verordnung vom  31. Januar 1912, 

betr. den U n te rr ich t in  den r it te r -  und landschaftlichen Land
schulen, vom  6. Jun i 1919,

3. Gesetz, be tr. den H andarbe itsun te rrich t in  den r it te r -  und land
schaftlichen Landschulen, vom  6. Jun i 1929.

4. Landesabgabengesetz vom  9. Dezember 1920.
5. Volksschulunterhaltungsgesetz vom  19. Dezember 1920/22. Jun i 

1921/7. J u li 1921/2. Januar 1923/10. Ju li 1924/16. Februar 1925 
(VUG.).

6 . Volksschullehrergesetz vom  7. J u li 1921 (VLG.).
7. Volksschulverwaltungsgesetz vom  7. J u li 1921 (VVG.).
8. Gesetz zur Ausführung des A r t .  145 R V  und des § 20 der Lan

desverfassung über die U n e n tge ltlichke it der L e rn m itte l an den 
V o lks - und staatlichen höheren Schulen vom  7. M ärz 1923.

9. Gesetz über die Aufhebung der Bekanntmachung, be tr. die Zahl 
der Religionsstunden an den Schulen, vom  20. Jun i 1925.

10. Gesetz über die Neuordnung der Vo lksschu lleh rerb ildung vom 
27. Jun i 1925/26. Januar 1927,

11. Gesetz über die Ergänzung der Verordnung vom  27. Novem ber 
1918, betr. D isz ip linarverfahren , vom  4. Januar 1926.

12. Gesetz über die M itw irk u n g  der Ä m te r bei der Schulaufsicht 
vom  6, Dezember 1927.

13. Gesetz über die Trennung organisch verbundener K irchen - und 
Schuläm ter und die Auseinandersetzung des verbundenen V e r
mögens (Küsterschulgesetz) vom  27. M ärz  1929.

B. H ö h e r e s  S c h u l w e s e n .
1. Gesetz über die V erstaatlichung der anerkannten städtischen 

Lehransta lten vom  5. A p r i l  1923.
2, Gesetz über die U nterha ltung  und V erw a ltung  der staatlichen 

höheren Schulen vom  16. Ju li 1924 (G UV St. h. Sch.).

F ü r die Lehre r (A  und B) gelten noch:
1. D ie Verordnung, be tr. die D ienstvergehen der n ich trich te rliche n  

Beamten, vom  3. September 1907.
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2. Die Verordnung, betr. die Pensionierung der n ich trich te rlichen  
Beamten, vom 10. August 1907,

3. Gesetz über die Besoldung der unm itte lbaren Staatsbeamten vom 
6. Februar 1928.

10. Oldenburg.
Die Schulgesetze fü r die dre i Landesteile vom 4. Februar 1910/

4. A p r i l  1911 sind abgeändert durch das Gesetz fü r den F re is taat 
O ldenburg vom  13. A p r i l  1928. Ferner is t ein Besoldungsgesetz fü r 
den F re is taa t O ldenburg am 25. M a i 1928 erlassen; die übrigen D ienst
einkommensgesetze (Volksschullehrerdiensteinkommensgesetz, Ge
werbe- und Handelslehrerdiensteinkommensgesetz) unterliegen der 
Neubearbeitung. W e ite r kom m t in  B e trach t das Gesetz, betre ffend 
B ildung von Ausschüssen fü r den evangelischen R elig ionsun terrich t 
an ö ffentlichen Schulen, vom  3. Jun i 1921.

11. Braunschweig.
1. Bekanntmachung des S taatsm inisterium s zur Durchführung der 

Bundesratsverordnung vom  2. August 1917 über den p riva ten  
und kaufmännischen F achun te rrich t vom 4. Dezember 1917.

2. Gesetz über die Gemeindeschulen vom  5. A p r il 1913/12. Sep
tem ber 1919,

3. Gesetz über die Neuordnung der Volksschulaufsicht vom 
21. Novem ber 1918,

4. Gesetz über die Trennung der vere in ig ten  O pfere i- und Schul
vermögen vom  19. Dezember 1919.

5. Besoldungsgesetz fü r die S chu lle ite r und Leh rk rä fte  der Ge
meindeschulen vom 21. August 1920/10. Juni 1922/27. M ärz 1923/ 
30. O ktobe r 1923.

6. Gesetz über die S chu lge ld fre ihe it in  den Gemeindeschulen und 
sonstigen ö ffentlichen Volksschulen vom  23. Januar 1922.

7. Verordnung des S taatsm inisterium s über die hochschulmäßige 
Ausb ildung der Leh rk rä fte  fü r den D ienst an den Volksschulen 
vom  7. A p r i l  1927.

8. Gesetz über die staatliche Beaufsichtigung und V erw a ltung  des 
Unterrichtsw esens vom  25. Februar 1928,

9. Lehrerbesoldungsgesetz vom  28. Jun i 1928.
10. Berufsschulgesetz vom  1. Februar 1929.

12. Anhalt.
2. Gesetz über die Bestre itung des Aufwandes fü r das V o lksschu l

wesen vom  21. Februar 1873/24. M ärz 1883/15. Jun i 1923/8. A p r il 
1924/10. M a i 1927.

14. Lippe.
1. Gesetz, betre ffend die S tellung der katholischen n ich tstaatlichen 

Schulen, vom  30. Dezember 1904.
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2. Volksschulgesetz vom 11. M ärz 1914/7. A p r il 1916/10. Ju li 1919/
7. A p r il 1920/3. O ktober 1921/20. O ktober 1921/30. M ärz 1925/
6. M ärz 1928.

3. Gesetz, betr, Aufhebung des Schulgeldes, vom 25. M ärz 1919.
4. Gesetz, betr. die Aufhebung der Vorschulen, vom 7. A p r il 1919.
5. Gesetz vom 24. O ktober 1922, Schulgeld an höheren Schulen

betreffend.
6. Gesetz, betr. Schulsteuerleistung an katho lischen Privatschulen, 

vom  6. A p r il 1928.
7. Fortbildungsschulgesetz vom 31. Ju li 1919 nebst Ausführungs

bestimmungen vom  4. M a i 1920,
8. Spielplatzgesetz vom  28. November 1922.
9. Beamtenruhegehaltsgesetz vom 31. M ärz 1924. 

io ! Beamtenbesoldungsgesetz vom  6. M ärz 1928.

A u f dem Gebiete des höheren Schulwesens w ird  nach den preu
ßischen Bestimmungen verfahren.

Neben die Gesetze sind neuerdings die V e r e i n b a r u n g e n  
getreten, welche te ils  un te r V e rm ittlung  des Reiches von allen 
Ländern untereinander, te ils  zwischen einzelnen Ländern fü r deren 
besondere Belange geschlossen sind. Sofern diese Vereinbarungen 
landesgesetzlichen Bestimmungen w idersprechen, entbehren sie in 
dieser H ins ich t der R ech tskra ft solange, als n ich t das Landesgesetz 
der Vere inbarung entsprechend geändert ist. Aus der Berichtsperiode 
sind von hervorragender allgem einer Bedeutung:

Die Vere inbarung der Länder über die D urchführung des 
A r t.  147, 1 RV, betr. das Privatschulwesen, vom  6. Dezember 1927 
bzw. 24. Januar 1928

und die Ergänzung der Vereinbarung der Länder über die 
gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse der höheren Schulen 
[vom  19. Dezember 1922] vom  24, Januar 1928. (Dazu Preußische 
Bekanntmachungen vom 6. Jun i 1928 und 10. Januar 1929.)

Verordnungensammlungen, die sich auf den ganzen Staat (Preu
ßen) beziehen, sind in  der Berichtsperiode erschienen:

1 L o e b e r - P a s t e n a c i ,  Schulrecht fü r das den Preußischen 
Regierungen un te rs te llte  Schulwesen. Selbstverlag. H ildesheim  
1927. Der II. T e il en thä lt die Verfügungen der Regierung zu 
H ildesheim .

2 J e i 1 e r , Handbuch des Volksschulwesens, e inschließlich der 
m ittle ren  und p riva ten  Schulen und der ländlichen Fortb ildungs
schulen, insbesondere im  Regierungsbezirk Osnabrück. Selbst
verlag. Osnabrück 1928.
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Schulbehörden.
(Zum Jahrbuch 1927, S. 86 ff.)

5. Baden,
Das M in is te rium  des K u ltus und U n te rrich ts  (Karlsruhe, Schloß

platz) übt die unm itte lbare  A u fs ich t über die Hochschulen, die 
höheren Schulen, die Fachschulen und in  schultechnischer Beziehung 
auch über die gewerblichen Fortb ildungsschulen aus. F ü r die V o lks 
und allgemeinen Fortb ildungsschulen und bezüglich der allgemeinen 
D ienstaufsich t über die gewerblichen Fortb ildungsschulen sind ihm 
die von der allgem einen V erw a ltung  abgetrennten, von schultechnisch 
ausgebildeten Beamten gele iteten K re is - und S tadtschuläm ter un te r
s te llt.

7. Hessen.
Das Landesamt fü r das Bildungswesen is t im  F rüh jah r 1928 dem 

neuerrich te ten M in is te rium  fü r K u ltus  und Bildungswesen eingeglie
de rt w orden (Darm stadt, W ilhe lm inenstraße 3). Im  übrigen sind die 
Zuständigke iten der obersten Schulbehörde unverändert geblieben.

9. Mecklenburg-Schwerin,
Die Schulaufsicht in  den Landgemeinden is t durch das Gesetz 

über die M itw irk u n g  der Ä m te r bei der Schulaufsicht vom  6. De
zember 1927 geändert worden. A n  die Stelle des staatlichen V e r
waltungsbeam ten ist der n ich t vom Staate zu ernennende A m tshaup t
mann, die Spitze des gem eindlichen Selbstverwaltungskörpers, ge
tre ten. D ie M itw irk u n g  bei der Schulaufsicht in  Gemeinschaft m it 
dem Schu lra t is t als staatliche Auftragsangelegenheit den Ä m te rn  
übertragen worden. D er Am tshauptm ann n im m t die Dienstgeschäfte 
wahr. D ie Kosten e inschließlich derjenigen fü r ein D ienstzim m er des 
Schulrats trä g t das A m t.

11, Braunschweig,
Die beiden Landesschulämter sind durch das Gesetz über die 

staatliche Beaufsichtigung und V erw a ltung  des U nterrichtswesens 
vom 25. Februar 1928 aufgehoben worden. Das gesamte U n te rrich ts 
wesen w ird  w ieder vom  M in is te r fü r Vo lksb ildung beaufsich tig t und 
ve rw a lte t.

17. Waldeck.
D er F re is taa t W a ldeck is t am 1. A p r i l  1929 im  F re is taa t Preußen 

aufgegangen.



SCHULUNTERHALTUNG UND SCHULVERWALTUNG
I. S C H U L U N T E R H A L T U N G

V O N  A. S A C H S E

1. Die Unterhaltung der Volksschulen.

a) D ie  R e g e l u n g  d e r  U n t e r h a l t u n g s p f l i c h t .
1, P r e u ß e n .  Das Gesetz über die Regelung verschiedener 

Punkte des Gemeindeverfassungsrechts bestim m t die Auflösung der 
bisherigen selbständigen G utsbezirke. D am it w ird  das V U G  in  zahl
reichen Punkten geändert, w ie  es überhaupt schon so v ie lfach  abge
ändert worden ist, daß eine Neufassung des Gesetzes wünschenswert 
erscheint und in  Aussich t geste llt ist. D ie Gutsschulen gehen in  Ge
meindeschulen über. H ierzu sind zahlreiche organisatorische V e r
änderungen vorzunehmen. D ie Angehörigen der G utsbezirke  w erden 
po litischen Gemeinden zugete ilt. Es sind Beschlüsse zu fassen über 
die Auflösung, Änderung und B ildung von Schulvorständen, und es 
sind Vermögensauseinandersetzungen herbeizuführen. A uch  werden 
Neuernennungen von Schulvorstands- und G esam tschulverbandsvor
stehern vorzunehmen sein. Bei der Lehreranste llung t r i t t  der Schul
vorstand an die S telle des Gutsbesitzers, D ie Le istungsfäh igke it der 
bete ilig ten  Schulverbände ändert sich in  der Regel. D urch das Ge
setz vom  18. A p r i l  1928 zur Abänderung des V U G  w ird  der K re is  der 
schu lpflichtigen K in d e r auch auf n ichtreichsangehörige K in d e r (§ 6 
VUG) un te r gewissen Bedingungen ausgedehnt. Ebenso w ird  den 
Bestimmungen über den staatlichen Baubeitrag (§ 17) eine w e ite re  
Ausdehnung gegeben. D ie Bestimmungen des V ie rte n  A bschn ittes 
des V U G  gelten fo rt, nachdem das von der Reichsregierung 1927 ein- 
gebrachte Schulgesetz zur Ausführung des A r t .  146, 2 und 149 RV 
1928 gescheitert is t. Nach dem Änderungsgesetz zum V B G  vom
14. August 1929 sind fo rtan  s ta tt 15 v. H. von dem Gesamtbeträge 
des Beschulungsgeldes 20 v. H. fü r persönliche und sächliche V o lks 
schulzwecke zu verwenden,

2. B a y e r  n. In  der am tlichen Schreibweise he iß t es Schul
bedarfgesetz. Das Gesetz vom  24. A p r i l  1928 zur Änderung des 
A r t .  12 des Schulbedarfgesetzes in  der Fassung nach A r t .  45 Z iffe r 1 
des Gesetzes vom  30. Jun i 1921 (V o llzugsvorschriften  vom  10. De
zember 1928) hat h ins ich tlich  der O berverte ilung  der Schullast auf 
die zu einem zusammengesetzten Schulsprengel gehörenden Ge
meinden eine Änderung dahin herbeigeführt, daß der gesetzliche V e r
teilungsmaßstab n ich t mehr a lle in  die Le istungsfäh igkeit der Ge
meinden berücksich tig t, sondern dies nur noch fü r die eine H ä lfte  
des Bedarfes tu t, während die andere H ä lfte  nach der tatsächlichen 
Ausnutzung der Schule, also nach der K opfzah l der Schulk inder, ve r-



i _2______ _ S chulunterhaltung und S chulverwaltung

te ilt  w ird . Es is t also das im  preußischen V U G  angenommene 
Prinzip. D ie Leistungsfähigkeit w ird  an dem Sollaufkom m en aus 
Körperschaftssteuer, G rundsteuer, Haussteuer, Gewerbesteuer und 
Steuer vom  G ewerbebetrieb im  Umherziehen, m it dem die B ete ilig ten 
im Schulsprengel veran lagt sind, bemessen. Neben dem gesetzlichen 
Verteilungsmaßstab is t aber auch vö llig  fre ie  Vereinbarung der Be
te ilig ten  über einen anderen Maßstab zugelassen, also n ich t w ie  in 
Preußen, wo das G rundprinz ip  der Teilung nach Leistungsfähigkeit 
und Schülerzahl gew ahrt b le iben muß.

3. S a c h s e n .  Die Angabe über die Tragung der persönlichen 
Aufwendungen durch den Staat is t dahin zu ergänzen, daß nach § 5 
des Schulbedarfsgesetzes vom 31. J u li 1922 ein D r itte l der vom Staate 
übernommenen persönlichen Schullasten von der Gesamtheit der 
Gemeinden zu tragen ist, indem beim  inneren Finanzausgleich der 
Landesanteil um diesen Betrag, un te r Kürzung des Gemeindeanteils, 
erhöht w ird . Im  übrigen werden im  § 6 die sonstigen persönlichen 
Aufwendungen aufgezählt, die dem Schulbezirke zur Last fa llen.

5. B a d e n .  Seite 30 Zeile 19 von unten lies: ,,S te llen " s ta tt 
,,Schulen1. Bezüglich der allgemeinen Fortb ildungsschule vergleiche 
die Gesetze vom  19. Ju li 1918, betr. die allgemeine Fortb ildungs
schule, und vom 7. A p r i l  1922 über die Abänderung des Gesetzes vom 
19. J u li 1918.

9. M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  Der Grundsatz, daß die 
persönlichen Kosten vom Staate getragen werden, hat erhebliche 
E inschränkungen durch das Landesabgabengesetz vom  9. Dezember 
1920 erfahren. D ie einzelne Gemeinde w ird  näm lich dadurch zu den 
persönlichen Schullasten herangezogen, und zw ar nach preußischem 
M uster der A bs ich t nach in  der W eise, daß sie e in V ie rte l der p e r
sönlichen Lasten tragen soll. D ie Zahlenbestimmungen des Gesetzes 
ändern jedoch im  E inze lfa ll diesen B ruch te il. Von dem A n te il der 
Gemeinden an der Reichseinkommen- und Körperschaftssteuer sollen 
näm lich 40 v. H. zum Ausgle ich fü r die Übernahme der gesamten per
sönlichen Volksschullasten seitens des Staates abgezogen werden. 
Indessen darf ke iner Gemeinde m ehr als ein V ie rte l der tatsächlich 
in  ih r erwachsenen Volksschullasten abgezogen werden. So kom m t 
es, daß den Gemeinden ta tsächlich du rchschn ittlich  erheblich weniger 
als ein V ie rte l abgezogen w ird . E ine M inderung der dem Staate auf
erlegten Schullast besteht w e ite r darin, daß, sow eit D r itte  auf G rund 
Herkom m ens oder anderer R ech ts tite l zu Leistungen fü r die V o lks 
schule ve rp flich te t sind, dies von Bestand b le ib t. D ie Schulländereien 
im  Gebiete des früheren Domaniums behalten in  ihrem  ganzen U m 
fange die Aufgabe, zur U nterha ltung  der Schule und zur Besoldung 
der Lehre r zu dienen. Das gleiche g ilt ganz allgemein fü r die Lände
re ien der Küsterschulste llen. Im  Gebiete der früheren R itte r-  und 
Landschaft b le iben die bisher Schulunterhaltungspflichtigen zu erheb
lichen N atura lle is tungen ve rp flich te t. D ie Überwälzung der persön-



Schulunterhaltung und Schu lverw altung 13

liehen Schullasten auf den Staat e rle idet also ganz erhebliche E in 
schränkungen. D ie sächlichen Schullasten werden von den Ge
meinden getragen. Der Staatshaushaltsetat en thä lt keinen Posten 
dafür. Eine geringe Entlastung der Schulsitzgemeinde t r i t t  dadurch 
ein, daß die auswärtigen K inde r zu den sächlichen Kosten einen B e i
trag von 2 RM. m onatlich zu zahlen haben.

Durch das Gesetz über die Trennung organisch verbundener 
K irchen- und Schuläm ter und die Auseinandersetzung des verbunde
nen Vermögens (Kirchenschulgesetz) vom  27. M ärz 1929 is t der be
zügliche V ertrag  zwischen dem F re is taa t M ecklenburg -S chw erin  und 
der evangelisch-lutherischen K irche  in  M ecklenburg -S chw erin  und 
den evangelisch-lutherischen E inze lk irchen des Landes genehmigt 
worden. D er V e rtrag  g ilt fü r a lle  organisch verbundenen K irchen- 
und Schuläm ter m it Ausnahme der in  den Städten. E r sieht vor, daß 
diese Ä m te r m it dem 1. O ktober 1929 getrennt werden. Die V e rr ic h 
tung n iederer Küsterdienste h ö rt m it diesem Z e itpunk t endgültig auf. 
Die V errich tung  der übrigen Dienste g ilt von diesem Z e itp u n k t an als 
eine zw ischen K irche  und Lehrer vere inbarte  Nebenbeschäftigung. 
Das E igentum  an den Küsterschulgrundstücken, die einer E inze l
k irche  gehören, e rhä lt die Gemeinde, in  deren B ez irk  die K üs te r
schule liegt. A ls  Gegenleistung dafür zah lt der Staat den Betrag von 
1 300 000 G o ldm ark in  zehn gleichen Jahresbeträgen an die evange
lisch-lu therische K irche  in  M ecklenburg-S chw erin . D er Staat über
n im m t es, bis zum A b la u f von 20 Jahren seit dem In k ra fttre te n  des 
Vertrages die bisherigen Küsterschulste llen, soweit möglich, m it 
solchen Lehrern  zu besetzen, die auch fü r das K irchenam t geeignet 
und fre iw illig  zur Übernahme be re it sind. A uch  nach Trennung der 
Ä m te r is t das Schulzimmer auf Verlangen der K irche  zum K on firm an
denun terrich t und einigen anderen k irch lich e n  Zwecken während der 
Schulzeit im en tge ltlich  bere itzuste llen.

12. A n h a l t .  Nach dem Gesetze vom  10. M a i 1927, zur A b 
änderung des Gesetzes über die Bestre itung des Aufwandes fü r das 
Volksschulwesen vom  21. Februar 1873, sind die Kosten bei Neu
bauten und H auptrepara tu rbauten  von Staat und Schulverband je zur 
H ä lfte , bei a llen sonstigen Bauaufwendungen von den Schulverbänden 
a lle in  zu tragen.

In  R ücksicht darauf, daß die sächliche U nte rha ltung  der Schule 
fast durchweg der Gemeinde obliegt, haben sich Zw e ife l ergeben, von 
wem und in  welchem  Umfange Schulräume fü r Veransta ltungen 
außerhalb des Schulbetriebes überlassen werden dürfen. D er Preu
ßische U n te rrich tsm in is te r hat die Rechtslage im  M E  vom  9. Februar 
1927 eingehend dargelegt. Danach u n te rlieg t die Hergabe zu schul
frem den Zwecken der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde, die 
ih re  Zuständ igke it aber nachgeordneten S tellen übertragen darf; 
solche Hergabe anordnen darf aber die Schulbehörde n ich t. Der
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Sächsische U n te rrich tsm in is te r hat un te r dem 27. Januar 1927 R ich t
lin ien fü r die zuständigen Gemeinden und S chu lle ite r zur Behandlung 
von Gesuchen um Überlassung von Schulräumen fü r Veranstaltungen 
außerhalb des Schulbetriebes herausgegeben.

b) D ie  F e s t s t e l l u n g  d e s  B e d a r f s .
Das Ende des Jahres 1927 hat eine Neuordnung —  in  der H aup t

sache eine Aufbesserung —  der Beamtenbesoldungen gebracht. Im  
wesentlichen is t es bei dem A u fbau  der Besoldungsgesetze von 1920 
verblieben. D ie G rund lin ien  sind in  dem Reichsbesoldungsgesetz vom
16. Dezember 1927 festgeste llt. D ie Länder haben sich diesen G rund
lin ien  angeschlossen, aber es sind doch wesentliche Abweichungen 
zw ischen den Besoldungsordnungen der Länder geblieben. F ü r die 
Besonderheiten in  der Ordnung der Lehrerbesoldung ließ die O rd 
nung im  Reiche in  gewissen Beziehungen im  Stich, w e il es im  Reichs
dienst nur wenige Sondergruppen von Lehrern  g ibt. D ie Neuordnung 
der Lehrerbesoldung in  den Ländern e rs treck t sich zunächst auf die 
Lehrer, welche Staatsbeamte sind, in  Preußen auf die Lehrer, welche 
unm itte lba re  Staatsbeamte sind. Bei den Lehrern, welche nur die 
Rechte und P flich ten  der Staatsbeamten haben, hat es besonderer 
angleichender Bestimmungen bedurft, sei es, daß die Besoldungsord
nung fü r sie durch Sonderbestimmung in  die allgemeine Beam ten
besoldungsordnung eingefügt is t (Bayern, Sachsen, W ürttem berg , 
O ldenburg) oder daß besondere Lehrerbesoldungsgesetze erlassen 
sind (Preußen, Braunschweig). In  Preußen sind wenigstens die 
Grundzüge der Lehrerbesoldungsordnung der Besoldungsordnung fü r 
die planmäßigen unm itte lba ren  Staatsbeamten (Gesetz über die 
Dienstbezüge der unm itte lba ren  Staatsbeamten vom  17. Dezember 
1927) als Anhang angeschlossen, w ährend die näheren V o rsch riften  in  
besondere Gesetze verw iesen sind. In  diesen sind aber nu r die 
V o lksschu lleh rer berücksich tig t, w ährend die Besoldung der an n ich t- 
staatlichen h ö h e r e n  Lehransta lten angestellten Leh re r zur Ze it 
noch der Neuordnung entbehrt. Bei der Besoldungsregelung von 1920 
w a r e in Gesetz über das D iensteinkom m en der L e ite r und Lehre r an 
n ich ts taa tlichen  höheren Lehransta lten vom  17. Dezember 1920 e r
lassen, das die fü r  die staatlichen höheren Lehransta lten geltenden 
Bestimmungen in  der Hauptsache auf diejenigen ö ffentlichen L eh r
ansta lten ausdehnt, welche von Gemeinden oder von anderen ju r is t i
schen Personen oder aus eigenem oder Zweckverm ögen zu un te rha lten  
sind. E in  entsprechendes neues Gesetz is t noch n ich t verabschiedet*).

In  P r e u ß e n  sind folgende Lehrerbesoldungsgesetze erlassen 
worden:

1. Das Gesetz über die Dienstbezüge der Lehre r und Lehrerinnen 
an den ö ffen tlichen  Volksschulen vom  1. M a i 1928 (VBG). A us- 
führungsanweisungen vom  1. Jun i und 25. Jun i 1928.

) Inzwischen ist das Studienrats-Gleichstellungsgesetz vom 20. M ai 1929 
ergangen.

S chulunterhaltung und Schulverwaltung
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2, Das Gesetz über die Dienstbezüge der Leh re r und Lehrerinnen 
an den öffentlichen n ich tstaatlichen M itte lschu len  vom 30. A p r i l  
1928 (MBG). Ausführungsanweisung vom  6. Jun i 1928.

3. Das Gesetz über die Dienstbezüge der Lehrer an den Berufs
schulen (Gewerbe- und Handelslehrerbesoldungsgesetz, GBG) 
vom  16. A p r il 1928. Ausführungsanweisung vom  6, Jun i 1928.

W enn auch die Reichsbeamtenbesoldung den allgemeinen 
Rahmen fü r die Lehrerbesoldung in  den Ländern gebilde t hat, so 
w eist doch die Regelung der Lehrerbesoldung in  den Ländern ganz 
erhebliche Verschiedenheiten auf. Dem Verg le iche besonders ab
träg lich  ist, daß in  Hamburg, Bremen und Lübeck der W ohnungsgeld
zuschuß m it dem Grundgehalt zu einem Betrage ve re in ig t is t. Im  
übrigen is t die Tarifie rung  des Wohnungsgeldzuschusses nach O rts 
klassen und Jahresbetrag der Tarifk lasse im  ganzen Reiche die 
gleiche, w ie auch die O rtsklasseneinte ilung des Reiches maßgebend 
ist. N u r kom m t es darauf an, w e lcher Tarifk lasse  die einzelne Be
am tenart zugete ilt ist. Diese Zute ilung is t ö fters n ich t im  Gesetze 
selbst bestim m t, sondern erst in  dem dem Gesetze beigegebenen 
Stellenplan, in  dem festgesetzt ist, w e lcher Tarifk lasse  die einzelne 
Beam tenart oder w e lcher B ruch te il ih re r S te llen ih r  zugete ilt ist. 
Beim  Wohnungsgeldzuschuß w ird  ein U ntersch ied gemacht, ob der 
Beamte ledig is t oder n icht, und h ie r w ieder w ird  in  den Ländern ve r
schieden danach verfahren, ob es sich um eine m ännliche oder w e ib 
liche L e h rk ra ft handelt.

F ü r die a k tiven  Beamten (Lehrer) is t der Wohnungsgeldzuschuß 
vom 1. O ktober 1927 ab auf 120 v, H , der Sätze der Reichstabelle 
(100 v. H.) angesetzt worden.

V  o l k s s c h u l l e h r e r b e s o l d u n g * ) .
Bei der Festsetzung des Grundgehaltes sind, abgesehen vom  A u f

stieg nach dem D iensta lte r, ganz verschiedene V erfah ren  in  den 
Ländern eingeschlagen h ins ich tlich  der M ö g lich ke it der Erlangung 
höherer Besoldungssätze. In  einigen Ländern g ib t es solche A u f
stiegsm öglichkeiten überhaupt n icht, abgesehen von der Beförderung 
in  Schulaufsichtsstellen (Sachsen, Thüringen, Lippe, Hamburg, B re 
men, Lübeck), in  anderen finde t sie entw eder in  der Form  von S te llen
zulagen s ta tt fü r Schulle iter, a lleinstehende Lehrer, Leh re r m it be
sonderen U nterrichtsaufgaben —  an gehobenen Klassen, an H ilfs 
schulen, als F ortb ildungsschu lle ite r —  (Preußen, Bayern, M eck len 
burg-Schwerin  und -S tre litz , O ldenburg, Braunschweig, A n h a lt und 
Schaumburg-Lippe), fü r H ilfsschu lleh re r (Sachsen, Ham burg, B raun
schweig, Lippe), in  Braunschweig auch fü r F örderk lassen le ite r oder 
in  der Form  höherer E ingrupp ierung der S chu lle ite r (Bayern, W ü rt-

*) Es handelt sich hier um eine Darstellung der Grundlinien und Angabe 
von Beispielen fü r Einzelbestimmungen.
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temberg, Baden, Hessen, Braunschweig) bzw. der Lehrer an geho
benen oder H ilfsschulklassen. Zuw eilen is t innerhalb derselben 
Lehrergruppe die Zahl der vorhandenen S tellen auf verschiedene 
Besoldungsgruppen v e rte ilt, je nach der Bedeutung der Stellen, auch 
mechanisch, indem ein k le ine r B ruch te il der S te llen der höheren Be
soldungsgruppe zugete ilt is t (Bayern fü r e in Sechstel als O berlehrer, 
W ürttem berg  fü r Schulle iter, Baden fü r ein Sechstel bei Klassen
lehrern, ein D r it te l bei E rsten Lehre rn  und H ilfsschullehrern, Hessen, 
Schaum burg-Lippe fü r ein Sechstel der K lassenlehrer besondere 
Zulagen). A uch  sind in  einigen Ländern verschiedene Gehaltsskalen 
vorgesehen, je nach der Ablegung von Prüfungen; nam entlich von 
Berufsschullehrern und bei technischen Lehrkrä ften . D ie verschie
denen V erfah ren  finden sich in  demselben Lande auch gemischt. 
W e ite r bestehen erhebliche Unterschiede in  der Behandlung der 
w e ib lichen Leh rk rä fte  je nachdem, welche T ragw e ite  dem A r t ,  128, 2 
R V  beigelegt w ird . G rundsätzlich w erden ihnen die G rundgehalts
sätze gekürzt (Preußen: solange n ich t a llgem ein fü r Lehre r und Leh
rerinnen das gleiche A rbe itsm aß festgesetzt ist) in : Preußen und 
M ecklenburg -S chw erin  und -S tre litz , in  Schaum burg-Lippe um 
10 v. H., in  Ham burg um 8 v. H. im  Fa lle  geringerer P flich tstunden
zahl, in  Brem en und Lübeck um 8 v. H . In  Preußen t r i f f t  dies jedoch 
nur die Lehrerinnen und K onrek to rinnen . In  Braunschweig kann 
den w eib lichen L e h rk rä ften  die P flichtstundenzahl herabgesetzt und 
danach G rundgehalt und G rundvergütung gekürzt werden, aber bei 
K lassenlehrerinnen höchstens um ein Zehntel, be i technischen Leh
re rinnen  höchstens um ein D r it te l.  Außerdem  werden die ledigen 
Leh rk rä fte , m ännlich oder w e ib lich , dadurch ve rkü rz t, daß sie das 
W ohnungsgeld der nächstniedrigen Tarifk lasse erhalten, in  Preußen, 
Bayern, Sachsen W ürttem berg , Baden, Hessen, Thüringen, M ecklen
burg-Schw erin  und -S tre litz , O ldenburg, Braunschweig, A nha lt, 
L ippe und Schaum burg-Lippe; jedoch m it der Maßgabe, daß der 
Abzug nach Vollendung des 45, Lebensjahres fo r t fä llt  in : Bayern, 
W ürttem berg , Baden, M ecklenburg -S chw erin  und -S tre litz , B raun
schweig, A nha lt, Lippe, und daß in  Preußen und M eck lenburg -S tre litz  
die Kürzung bei den Lehrerinnen n ich t s ta ttfinde t, deren G rund
gehaltssatz bere its um 10 v. H. gekürzt is t. In  Hamburg, Bremen und 
Lübeck w ird  das G rundgehalt der ledigen Beamten um 5 v. H. ge
kü rz t, in  Brem en und Lübeck jedoch nur bis zur Vollendung des 
45. Lebensjahres. In  Ham burg w ird  der Ledigenabzug bei w e ib lichen 
Leh rk rä ften  m it geringerer P flichtstundenzahl von dem um 8 v. H. 
verm inderten  G rundgehalt berechnet, so daß diese Lehrerinnen 
12,5 v. H. weniger als die Lehre r erhalten. V e rhe ira te te  w eib liche 
Leh rk rä fte  erha lten den Wohnungsgeldzuschuß nur zur H ä lfte  und 
gar n icht, wenn der Ehemann Beam ter oder A ngeste llte r des Reiches, 
eines Landes, einer Gemeinde oder e iner sonstigen K örperschaft des 
ö ffentlichen Rechtes ist. In  Ham burg g ilt die Sonderbestimmung,
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daß das G rundgehalt der verhe ira te ten  Lehrerinnen bei verm inderte r 
Pflichtstundenzahl um 17,2 v. H., in  Lübeck um 10 v. H. gekürzt w ird .

D ie früheren Frauenbe ih ilfen  fü r die ak tiven  Lehrer sind je tz t 
fo rtgefa llen . Die K inderbe ih ilfen  werden fü r a lle Lebensalter in  
gleichem, aber in  den Ländern verschieden hohem Satze, v ie lfach  
in  untersch ied licher Höhe nach der Zahl der K in d e r fo rtgew ährt. 
Das Besoldungsdienstalter w ird  recht verschieden berechnet. G rund
sätzlich beginnt es m it der endgültigen Anste llung, und diese w ird  
frühestens von dem auf die Vollendung des zwanzigsten Lebensjahres 
und die Erledigung des fünfjährigen D iä ta ria ts  folgenden Ze itpunkte  
an gerechnet. D ie über fünf Jahre hinausgehende, in  v o lle r Be
schäftigung verbrachte  D ienstze it w ird  auf das Besoldungsdienstalter 
angerechnet, soweit n ich t andere als von der Person des Lehrers 
unabhängige Gründe die Anste llung  verzögert haben. In  Preußen 
beträg t das D iä ta ria t nur fü r die seit dem In k ra fttre te n  des neuen 
Gesetzes (1. O ktober 1927) endgültig angeste llten Lehre r fün f Jahre; 
fü r die frühe r angestellten ve rb le ib t es bei siebenjähriger Dauer. 
Die G rundvergütung steigt, ohne daß ein Rechtsanspruch auf die 
Steigerung besteht, nach Vollendung des fünften D ienstjahres auf 
den Betrag des Anfangsgrundgehaltes, In  einigen Ländern, so in  
Preußen, kann sie bei w e ite re r unverschuldeter Verzögerung der 
endgültigen A nste llung  auch noch w e ite r gesteigert werden. Die 
Besoldung der Schu lle ite r is t verschieden bemessen, je nach der 
Stellung, die das Land zur ko lleg ia len Schulle itung einnim m t. E ine 
höhere E ingrupp ierung der nach Erlangung des Reifezeugnisses auf 
den neuen W egen ausgebildeten Lehre r is t nu r in  einem T e il der 
Länder gesetzlich vorgesehen, näm lich in  Sachsen, Thüringen und 
Hamburg. Verschieden is t die Behandlung der technischen Lehrer 
und Lehrerinnen. Das kom m t hauptsächlich in  B e trach t be i den 
Llandarbeits- und H ausw irtschafts lehrerinnen, In  Preußen sind 
Lehrer im  Sinne des Volksschullehrergesetzes auch die technischen 
Lehre r und Lehrerinnen, also den w issenschaftlichen gle ichgeste llt. 
T ie fe r als die Vo lksschu lleh rer e ingrupp ie rt sind die technischen 
Leh rk rä fte  überhaupt oder in  einzelnen A rte n  in  Bayern, Sachsen, 
W ürttem berg, Baden, Hessen, Hamburg, Bremen, Lübeck. In  H am 
burg stehen aber die technischen Lehre r höher als die V o lksschu l
leh re r a lte r A r t .  Das Ruhegehalt is t durchweg n ich t so aufgebessert, 
daß die Ruhelehrer und die H in te rb liebenen  an den Besoldungs
aufbesserungen der Lehrer, in  deren S te llen sie stehen würden, wenn 
sie noch im  A m te  wären, teilnehm en. V ie lm ehr e rfä h rt led ig lich  das 
bisher in  das pensionsfähige D ienste inkom m en einzurechnende 
Grundgehalt eine prozentuale Aufbesserung. Dagegen sind gewisse 
A ltversorgungsberechtig te , die nach den Bestimmungen von 1920 
n ich t über die Sätze der Eingangsgruppe hinaus be rücks ich tig t waren, 
durch prozentuale Erhöhung des Grundgehalts etwas günstiger ge
s te llt worden.

Das deutsche Schulwesen. 1928.
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Das preußische V B G  hat fü r die Schulamtsbewerber die V e r
besserung gebracht, daß sie je tz t bei Versetzungen eine Vergütung 
oder B e ih ilfe  nach den fü r die unm itte lbaren  Staatsbeamten geltenden 
Grundsätzen erhalten,

c) D ie  D e c k u n g  d e s  B e d a r f s ,

D ie Bestimmungen über die Deckung des Bedarfs sind im  neuen 
preußischen V B G  gegen die 1924 bere its erfo lg ten Änderungen des 
V D G  n ich t m ehr wesentlich geändert worden. Zulässig is t je tz t 
auch die Gewährung von Unterstü tzungen aus der Landesschulkasse 
an Ruhelehrer und deren H in terb liebene, H ins ich tlich  der A nw en
dung der Meßzahl 60 be i der Berechnung des Staatsbeitrages und 
des Beschulungsgeldes sind E rle ich terungen fü r die Gemeinden v o r
gesehen, indem bei bestehenden Schulen verschiedener Bekennt
nisse und bei räum lich  notwendig w e it abgetrennten Schulen der
selben Gemeinde die Meßzahl fü r jede der betreffenden Schulen 
besonders in  Anwendung kom m t. E ine Reihe von V o rsch riften  fü r 
die V erw a ltung  der Landesschulkasse soll ih r  Gebaren ve re in 
fachen und größere S te tigke it im  Gemeindehaushalt herbeiführen.

Der ganze die Landesschulkasse behandelnde A b sch n itt IX  des 
VBG : A ufbringung der persönlichen Volksschullasten, gehört eigent
lich  in  das V U G  und soll auch dahin übertragen werden, sobald es 
zur Neuabfassung dieses Gesetzes kom m t.

Dabei g ilt es zu den G rundfragen der V o lksschulun terhaltung 
S tellung zu nehmen, ob und in  welchem  Umfange es angezeigt ist, 
eine andere V erte ilung  der V o lksschu llast zw ischen Staat und Ge
meinde vorzunehmen. Diese Frage, welche in  innigem  Zusammen
hang m it dem Finanzausgleich zw ischen Reich, Ländern und Ge
meinden, insbesondere dem inneren Finanzausgleich zw ischen Land 
und Gemeinden, steht, w ird  lebha ft e rö rte rt. W ährend im  allgemeinen 
gegen die Belassung der übera ll bestehenden sächlichen U n te r
ha ltungspflich t der Gemeinden, von rad ika len  Forderungen abge
sehen, n ichts e rinne rt w ird , ve rlang t man im m er dringender eine 
stärkere  Bete iligung des Staates an den persönlichen V o lksschu l
unterhaltungslasten, bis zu ih re r vö lligen  Übernahme durch ihn. Bis 
zum Ende is t noch keines von den größeren Ländern gegangen. 
N u r Bayern und Hessen haben es gewagt, den Staat zum prim ären 
T räger der Volksschullasten zu machen. Bayern hat nur in  un
bedeutendem Maße, abweichend von dem Prinzip , den Gemeinden 
persönliche Lasten aufgebürdet. Nach den E rk lä rungen seines 
F inanzm inisters vom  13. Novem ber 1928 im  Landtage hat der Staat 
bei der Verstaatlichung des Volksschulwesens im  Jahre 1919 ent
w eder seine Le istungsfäh igkeit überschätzt oder die Kehrse ite  des 
Lastenausgleichs übersehen. D er M in is te r erachtete persönlich eine 
wenigstens te ilw e ise  Rückwälzung der Schullasten auf die Ge-
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meinden aus finanzie llen Gründen fü r r ich tig ; sie könne aber erst 
ins Auge gefaßt werden, wenn den Gemeinden größere Einnahmen 
zur Verfügung geste llt werden könnten, als sie ihnen gegenwärtig 
zu Gebote stehen. Hessen hat sich die Heranziehung der Gemeinden 
im  Gesetze Vorbehalten, doch w ohl aus der Befürchtung heraus, 
daß der Staat einmal außerstande sein konnte, die persönlichen 
Lasten zu tragen. Außerdem  hat Hessen die Kosten der bestehenden 
Konfessionsschulen dem Staate n ich t aufgebürdet. Sachsen, Thü
ringen und M ecklenburg-S chw erin  haben zw ar den größeren T e il 
der persönlichen Schullasten dem Staate auferlegt, aber in  be
stim m ter Weise beim  Finanzausgleich zw ischen Staat und Gemeinden 
die le tz te ren  an der persönlichen Schullast be te ilig t, wobei in  
Sachsen und Thüringen die Gesam theit der Gemeinden herangezogen 
w ird , der einzelnen Gemeinde also die Schullast n ich t füh lba r w ird  
In  W ürttem berg  is t nach einem m ißglückten Versuch, die persön
lichen Schullasten ganz auf den Staat zu übernehmen, die Schullast 
w ieder zw ischen Staat und Gemeinde ge te ilt worden. E ine Folge 
der Übernahme der persönlichen Schullast auf den Staat in  m ehr 
oder weniger großem Umfang is t gewesen, daß dann die sächlichen 
Schullasten in  schärferer W eise als bisher den Gemeinden über
bürdet wurden, bis dahin, daß in  einzelnen Ländern B e ih ilfen  des 
Staates zu den sächlichen Schullasten, auch zu den Schulbauten, im 
Staatshaushaltsetat n ich t m ehr vorgesehen werden. D ie Lösungs
versuche in  den kle ineren  Ländern sind fü r Preußen bedeutungsvoll.

2. Die Unterhaltung der höheren Schulen.

Es is t eine allgemeine Klage, daß das ständige Emporschrauben 
der A nforderungen an die schulmäßige V orb ildung fü r zahlreiche 
Laufbahnen und Lebensberufe zu einer ungesunden Aufb lähung des 
höheren Schulwesens geführt hat. Auch  hohe Behörden, w ie  der 
Preußische Ku ltusm in iste r, käm pfen nahezu vergeblich gegen diese 
le ider auch durch die W irtsch a ft geförderte E n tw ick lung . A u f der 
lagung der Schulvereinigung deutscher Städte im  Jun i 1928 ist nach
d rück lich  darauf hingewiesen worden, daß die Ü berfü llung der 
höheren Schulen im  M ißverhä ltn is  zu dem w irk lich e n  Bedarf an 
w issenschaftlich geschultem Nachwuchs steht, daß sie die Leistungs
höhe der Schulen bee in träch tig t und die Schulunterhaltungsträger 
zu einem Te ile  m it sozialem Fehlaufwand belastet. W ährend aber 
die be te ilig ten  T räger weniger darauf bedacht gewesen sind, die Z u
sammenhänge zw ischen K lassenstärke, Stundenzahl der Lehre r und 
Schüler einerseits und dem Ausgabebedarf andererseits zu studieren 
und daraus, w ie  aus der E inführung m oderner V e rkeh rse rle ich te 
rungen, organisatorische Maßnahmen abzuleiten, haben sie sich be
müht, die Lasten auf den Staat abzuwälzen und, wo dies n ich t aus
re ichend gelang oder auch zur E rfü llung  staa tlicher Vorbedingungen,

2*
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die Einnahm en durch Erhöhung des Schulgeldes zu vermehren. Der 
Staat selbst is t als U nterha ltungsträger m it der Erhöhung des Schul
geldes vorangegangen. D abei is t das Bestreben des Staates in  die 
Erscheinung getreten, die finanzie lle  N ot der Gemeinden zu benutzen, 
um E influß auch auf bisher der Selbstverwaltung überlassene Ge
biete, nam entlich die Lehreranstellung, zu gewinnen. U n te r aus
d rück liche r Bezugnahme auf die Finanzlage des Staates und der 
Gemeinden w urde in  Preußen (M in is te ria l-E rlaß  vom  25, Februar 
1926) das Schulgeld an den staatlichen höheren Schulen allgemein 
auf 200 M . jäh rlich  erhöht. 20 v. H. davon w urden zu G eschw ister
ermäßigungen (für das zweite  K in d  25 v. H., das d r itte  50 v. H., das 
v ie rte  und folgende 100 v. H.) und zur Förderung begabter, bedürf
tige r Schüler zur Verfügung geste llt. F ü r die n ich tstaatlichen höheren 
Schulen w urden die P rovinz ia lschu lko lleg ien erm ächtigt, Schulgeld 
bis zu 200 M . zu genehmigen; Staffelung so llte  zulässig sein, wenn 
im  D urchschn itt der Norm alsatz n ich t überstiegen w ird . Später hat 
der M in is te r festgestellt, daß Geschwisterermäßigungen n ich t nach 
Maßgabe der Begabtenförderung, sondern als eine bevölkerungs
politische Maßnahme zu w erten  seien, doch sollen sie nur auf A n trag  
gew ährt und dürfen versagt werden, wenn der Schüler o ffensichtlich 
fü r den Besuch einer höheren Schule ungeeignet ist. Jedoch soll 
es bei n ich ts taa tlichen  Schulen n ich t unzulässig sein, G eschw ister
ermäßigungen grundsätzlich zu versagen bei einem E inkom m en des 
Erziehungsberechtigten, das den E inzelgehältern der staatlichen Be
soldungsordnung entsprich t (M in is te ria l-E rlaß  vom 28. M ärz 1927 und
25. Januar 1928). Die finanzie lle  Bedrängnis hat w oh l ziem lich alle 
Länder zur Befolgung des preußischen Beispiels geführt. In  Hessen 
is t das Schulgeld auf 210 M . (Schulgelderlaß 12 v .H .), in  Thüringen 
auf 200 M ., in  Sachen auf 180 M . (Schulgelderlaß 30 v. H.), in  Baden 
auf 150 M ., in  Bayern auf 90 M . (s ta tt bisher 45 M .) erhöht worden. 
In  Braunschweig is t die degressive Schulgeldstaffelung m it dem 
Höchstsatz von 220 M . bei einem E inkom m en von m ehr als 8000 M . 
jä h rlich  vorgesehen worden. In  Preußen, wo die Schulgeldbeschlüsse 
der U nterha ltungsträger n ich ts taa tliche r höherer Schulen der Geneh
migung der Schulaufsichtsbehörde bedürfen, gelten Beschlüsse, 
welche das Schulgeld progressiv von einem Norm alsatz aufsteigern, 
als n ich t ve re inbar m it den Bestimmungen des Kommunalabgaben
gesetzes, während eine stufenweise Ermäßigung der Gebührensätze 
nach m inderer Leistungsfäh igkeit als zulässig g ilt (Entscheidungen 
des O berverw altungsgerichts vom  22. Novem ber 1927, 3. und 10. Ju li 
1928). M it  m ehreren Ländern hat Preußen Vereinbarungen abge
schlossen, um doppelte Schulgelderhebung bei dem Übergang eines 
Schülers aus dem einen Land in  das andere auszuschließen.

E ine Erhöhung der Einnahmen der höhere Schulen un te rha l
tenden Gemeinden läßt sich w e ite r dadurch herbeiführen, daß d ie
jenigen Gemeinden, welche, ohne selbst höhere Schulen oder höhere
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Schulen e iner bestimmten A r t  zu unterhalten, fü r ih re  K inder die Gast
freundschaft benachbarter Gemeinden benutzen, zu einer Beteiligung 
an den Lasten fü r deren Schulen herangezogen werden. Bis je tz t 
t r i f f t  die Beteiligung an den Lasten nu r die Erziehungsberechtigten 
der betreffenden K inder, indem von ihnen ein Gastschulgeld erhoben 
w ird . In  Preußen is t die Höhe desselben auf 25 v. H. des N orm al
schulgeldes begrenzt. Andere Länder sind h ie r höher gegangen. 
Auch haben preußische Städte sich m it einem Gastschulgeld in  
dieser Höhe n ich t begnügen w o llen  und haben sich geweigert, d ie A u f
wendung fü r ih re  höhere Schule in  bisherigem  Umfange fortzusetzen, 
wenn ih ren W ünschen nach einem Lastenausgleich m it den benach
barten Gemeinden n ich t Rechnung getragen w ürde. Es is t deshalb 
in  einigen Ländern (Preußen, Sachsen, Hessen) die H erbe iführung 
eines zw ischengem eindlichen Schullastenausgleichs in  den bezeichne- 
ten Fä llen  versch ieden tlich  erwogen w orden. Zur Verabschiedung 
eines entsprechenden Gesetzes is t es jedoch noch n ich t gekommen.

Ebenso w ie  das Schulgeld sind in  den meisten Ländern die 
Prüfungsgebühren an den höheren Schulen erhöht worden. D ie auf
kommenden Beträge fließen jedoch den Prüfungsausschüssen zu.

D ie Besoldung der Lehrer der staatlichen höheren Schulen oder 
derjenigen höheren Schulen, bei denen die persönliche Schullast vom 
Staate übernommen ist, is t geregelt durch die Gesetze über die Be
soldung der Staatsbeamten der Länder. In  Preußen is t die Rege
lung fü r die Lehrer an den staatlichen höheren Schulen e rfo lg t durch 
das Gesetz über die Dienstbezüge der unm itte lbaren  Staatsbeamten 
vom  17. Dezember 1927. E in  entsprechendes Gesetz fü r die Lehrer 
an den n ich tstaatlichen höheren Schulen is t noch n ich t erlassen*). 
Das Gesetz über das D iensteinkomm en der L e ite r und Lehre r an 
n ich tstaatlichen höheren Lehransta lten vom  17. Dezember 1920 hatte 
bestimmt, daß die Bestimmungen über D iensteinkom m en und V e r
sorgungsbezüge der unm itte lbaren Staatsbeamten auch auf die L e ite r 
und Lehrer der n ich tstaatlichen höheren Lehransta lten Anwendung 
finden sollte . Dieses Gesetz is t n ich t aufgehoben worden, es is t 
aber auch n ich t ausdrücklich bestim m t worden, daß auch die Be
stimmungen des neuen Gesetzes vom  17. Dezember 1927 auf die L eh r
k rä fte  der n ich tstaatlichen höheren Lehransta lten Anwendung finden 
sollen. Es is t anzunehmen, daß vorläu fig  nach § 43 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 1927 verfahren w ird , nach dem Gemeinden und 
Gemeindeverbände im  Sinne des Kommunalbeamtengesetzes vom 
30, Ju li 1899 ve rp flich te t sind, un te r Berücksichtigung der ö rtlichen  
Verhältn isse die Dienstbezüge ih re r hauptam tlich  angestellten 
Beamten, das W artege ld  und Ruhegehalt dieser Beamten und die 
Versorgung ih re r H in terb liebenen, so zu regeln, daß diese Bezüge 
den Grundsätzen des Gesetzes vom 17. Dezember 1927 entsprechen. 
Bei dieser Sachlage bestehen vie le  Zweife lsfragen fo rt.

*) s. Anm. S, 14.



22 Schulunterhaltung und S chulverwaltung

Die Kosten der höheren Schulen i n S a c l i s e n  werden, soweit die 
Einnahmen aus Schulgeld und eigenen Fonds n ich t reichen, durch 
Zuschüsse der dazu V e rp flich te ten  bzw. des Staates bestritten .

H e s s e n  is t un te r dem 14. Dezember 1928 m it einem neu
artigen Gesetz über die ö ffentlichen U nterrich tsansta lten  fü r fre ie  
und angewandte Kunst und die ö ffentlichen technischen und gewerb
lichen U n te rrich tsansta lten  m it Staatsunterstützung vorangegangen. 
T räger der U n te rrich tsansta lt is t die politische Gemeinde oder der 
K re is  oder ein Zw eckverband po litische r Gemeinden, Die persön
lichen Kosten gehen zu Lasten des Trägers der U nterrich tsansta lt. 
D er Staat le is te t zu diesen Kosten Zuschüsse in  Höhe der H ä lfte  
der Aufwendungen, die durch Schulgeld, Zuschüsse D r it te r  und durch 
etwaige sonstige h ie rfü r bestim m te Einnahmen n ich t gedeckt werden. 
D ie sachlichen Kosten fa llen  dem T räger insow e it zu r Last, als sie 
n ich t durch Zuschüsse gew erb licher Vereinigungen und dergleichen 
gedeckt werden.

M i t t e l s c h u l w e s e n ,  N u r Preußen hat sich entsprechend 
dem Umfang seines m ittle re n  Schulwesens veran laß t gesehen, die 
Besoldung der Leh rk rä fte  dieses Schulwesens in  einem besonderen 
Gesetze zu regeln. Das is t geschehen in  dem Gesetze über die 
Dienstbezüge der Lehre r und Lehrerinnen an den ö ffentlichen n ich t- 
staatlichen m ittle re n  Schulen vom  30. A p r i l  1928. D a rin  sind die 
Bestimmungen des g le ichartigen früheren  Gesetzes vom  14. Januar 
1921 gemäß den neuen Besoldungsgrundsätzen fo rtgeb ilde t worden. 
D er Staat u n te rhä lt solche Schulen überhaupt n ich t. F ü r die A n 
wendung des Gesetzes is t es ohne Bedeutung, w e r der T räger der 
U nterhaltungskosten ist, wenn es sich nur um eine öffentliche Schule 
handelt. Ö ffentliche m ittle re  Schulen sind a lle öffentlichen, a llge
m einen B ildungszwecken dienenden Schulen fü r die Jugend, deren 
Lehrzie le  über die Volksschule hinausgehen und die w eder zu den 
anerkannten höheren Lehransta lten noch zu den Volksschulen noch 
zu den Fach- und Berufsschulen gehören. E in  bestim m ter Lehrp lan 
is t n ich t Voraussetzung fü r den C harakte r einer Schule als einer 
m ittle re n  Schule. W ährend die Grundgehaltssätze der Vo lksschu l
leh re r denen einer Besoldungsgruppe der unm itte lba ren  Staats
beamten (4 b) gleich bemessen sind, is t bei den Lehrern  der m it t 
le ren Schulen eine besondere Stufe geschaffen worden. Ruhegehalts
fähige Stellenzulagen w erden den K on rek to ren  und Le ite rn  gewährt 
in  untersch ied licher Höhe nach der Zahl der Klassen und p lan
mäßigen Schulstellen. Dabei erw ies sich als notwendig, den Begriff 
der Klasse zu defin ieren: A ls  Klassen gelten a lle selbständigen U n te r
richtsabteilungen, die wenigstens in  dre i der folgenden U n te rrich ts 
gegenstände: Deutsch, M athem atik , jeder als P flich tfach  e ingeführten 
Fremdsprache gesondert u n te rr ich te t werden. Is t diese Voraus
setzung n ich t e rfü llt, so b ild e t die A b te ilung  eine Klasse nu r zu
sammen m it der A b te ilung , m it der sie im  wesentlichen gemeinsam
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u n te rrich te t w ird . Das Gesetz regelt auch die T ä tig ke it der Landes
m ittelschulkasse. In  ih r  werden die U n te rrich ts träge r a lle r ö ffen t
lichen m ittle ren  Schulen zwecks gemeinsamer Aufbringung der 
Dienstbezüge der Lehrer, der Ruhegehälter und Versorgungsbezüge 
sowie der Umzugskosten bei Versetzung im Interesse des Dienstes 
vere in ig t. Zur A ufbringung des durch die eigenen Einnahmen n ich t 
gedeckten Bedarfs sind die U nterhaltungsträger der ö ffentlichen m it t 
leren Schulen ve rp flich te t. D ie V e rte ilung  auf die einzelnen Träger 
is t eingehend geregelt. Gegen die festgesetzte Beitragshöhe is t Be
schwerde bei der Schulaufsichtsbehörde und gegen deren Bescheid 
Klage im  V erw a ltungsstre itve rfah ren  beim  Bezirksausschuß v o r
gesehen. A ußero rden tlich  bem erkenswert ist, daß auch außer
preußische Schulen, auch wenn sie n ich t zu den m ittle re n  Schulen 
gehören auf A n tra g  der Landesmitte lschulkasse angeschlossen 
werden können, sofern die Besoldungen fü r die hauptam tlichen Le h r
k rä fte  den Bestimmungen des Gesetzes angepaßt sind. M it  dem A n 
schluß solcher Schulen an die Landesmitte lschulkasse gehen das 
Recht zur Anste llung, Versetzung und Entlassung der Leh re r an 
diesen angeschlossenen Schulen, zur Versetzung in  den Ruhestand, 
Festsetzung des D iensta lters und die schulaufsichtlichen D isz ip lina r- 
befugnisse auf den Kassenanwalt über. D ieser kann die D ienst
aufsicht anderen preußischen Behörden oder Behörden des Reichs 
oder der Länder übertragen, sofern die Vorgesetzte Zentra linstanz 
dieser Behörde der Übertragung zustim m t.

In  den übrigen deutschen Ländern is t die Besoldung der M it te l
schullehrer und M itte lsch u lre k to re n  dem preußischen System an-

VSlV ° l Sen ' u° daß, Sie als°  e tw a eine Stufe höher stehen als die 
I t f UM u r  i°der cb(;sondere Zulagen erhalten (Anha lt, B raun- 
schweig, M ecklenburg-S chw erin , in  le tz te rem  Lande, fa lls  die M it te l-  
schullehrerpru fung abgelegt ist).

3. Die Unterhaltung der Berufsschulen.

- h ° eru A U odl Ui  ®erufsschule bü rgert sich im m er m ehr ein. Im
L  V° m 16' M ärz  1928 is t angeordnet

worden daß m  säm tlichen bisherigen Gesetzen die W o rte  F o r tb il
dungsschule Fortb ildungs- (Berufs-) Schule und Fortb ildungsschu l
lehrer, Fortb ildungs- (Berufs-) Schullehrer durch Berufsschule und

mmh deCr  S u 6tZef  T * *  DementsPrechend w ird  dann
auch der Schulaufsichtsbeamte der unteren S telle als Berufsschulra t
bezeichnet, wo ihm  nur Berufsschulen zugewiesen sind.

Zu 1. P r e u ß e n .  In  Preußen is t an die S te lle  des G ewerbe- 
und Handelslehrer-D iensteinkommensgesetzes vom  17, O ktobe r 1922 
das G ewerbe- und Handelslehrer-Besoldungsgesetz vom  16. A p r i l  
1928 getreten. Es regelt die Dienstbezüge, die A u fb ringung  der 
Kosten, die Staatszuschüsse und die A nste llung  und Versetzung der 
Lehrpersonen. D ie allgemeinen Grundsätze stimmen m it denen des
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BBG überein; ein Unterschied zwischen männlichen und w eib lichen 
Le ite rn  und Lehrern  w ird  n ich t gemacht.

Es sind v ie r Besoldungsgruppen gebildet, von denen 1 und 3 
Sonderskalen aufweisen, während 2 der Gruppe 3a, 4 der Gruppe 4b 
des BBG  (auch Vo lksschu lleh rer des VBG) gleich sind. Die Le ite r 
sind den dre i ersten G ruppen zugete ilt je nach Umfang der Schulen 
an Schülern und planmäßigen Lehrern  von bestim m ter V orb ildung 
und nach Lehrp lan als be ru flich  ausgebaut anerkannter oder n icht 
anerkannter Schulen, die Fachvorsteher der Gruppe 2, die Lehrer 
der Gruppe 3 und 4 je nach ih re r A nste llungsfäh igke it. D ie Schul
unterhaltungskosten sind vom Schulträger aufzubringen. Die Ge
meinden sind ve rp flich te t, an die Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, die eine Berufsschule unterhalten, fü r jeden P flichtschüler 
die H ä lfte  des nach dem Haushaltsanschlag durchschn ittlich  auf einen 
P flich tberu fsschü ler der Gemeinde entfa llenden Ausgabebetrages 
zu zahlen. Sie können Schulbeiträge erheben, aber nur bis zur Höhe 
der H ä lfte  des Gesamtfehlbetrages bei den Berufsschulen der Ge
meinde. Im  N orm a lfa ll w erden die G ewerbetre ibenden in  Form  von 
Zuschlägen zu den G rundbeträgen der Gewerbesteuer und die n icht 
gewerbetre ibenden A rbe itgeber, soweit die Jugendlichen der Be
schäftig ten beru fsschulp flichtig  sind, nach der Kopfzah l der von ihnen 
beschäftig ten A rb e ite r  und A ngeste llten  herangezogen. Durch Satzung 
kann auch eine andere Form  der Erhebung bestim m t werden. Zur 
Gewährung von Zuschüssen s te llt der Staat fü r jeden Schulpflichtigen 
20 M . in  den Staatshaushalt ein.

D ie U nterha ltung  der ländlichen und gärtnerischen Fortb ildungs
schulen is t durch das Gesetz vom  14. M ärz 1924 näher geregelt 
worden. D ie Höhe des von den A rbe itgebern  zu entrich tenden Schul
beitrages w ird  begrenzt, und es w ird  die Beitragserhebung bei V e r
schiedenheit des A rbe its -, W ohn- und Schulorts geordnet. Von fre i
w illig  te ilnehm enden Schülern is t ein Schulgeld zu erheben.

Zu 5. B a d e  n. In  Baden sind zu unterscheiden: die allgemeine 
Fortbildungsschule, welche auf dem Gesetz vom 19. Ju li 1918/7. A p r il 
1922 beruht, und die auf dem Gesetz vom 13. August 1904 in  der 
Fassung vom  6. M ärz 1924 beruhenden, dem gewerblichen und k a u f
männischen U n te rr ich t dienenden Berufsschulen, die sich gliedern 
in  die gewerblichen Fortb ildungsschulen und die Fachschulen (Ge
werbeschulen, Handelsschulen, höhere Gewerbeschulen und höhere 
Handelslehranstalten). A lle  diese der Fo rtb ildung  dienenden 
Schulen unterstehen heute dem M in is te r des K u ltus  und U nterrich ts . 
T räger der ö ffen tlich -rech tlichen  P flich t zur E rrich tung  und U n te r
haltung der Fortb ildungsschule is t die po litische Gemeinde. D ie Ge
meinde ist ve rp flich te t, eine allgemeine Fortb ildungsschule m it d re i
jährigem  Pflichtbesuch fü r die Knaben, m it zweijährigem  fü r die 
M ädchen zu errich ten . In  Ausnahm efällen kann Befre iung von der 
V erp flich tung  gewährt werden. M ehrere Gemeinden können sich
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zu einem Schulverband behufs gemeinsamer U nterha ltung einer a ll
gemeinen Fortbildungsschule zusammenschließen. Den sachlichen 
A u fw and  fü r alle diese Schulen tragen die Gemeinden, den persön
lichen A ufw and fü r die allgemeinen und die gewerblichen F o r t
bildungsschulen das Land. Der persönliche A u fw and  fü r die Fach
schulen w ird  zwischen Land und Gemeinde hä lftig  gete ilt.

Das neue b r a u n s c h w e i g i s c h e  Berufsschulgesetz vom
1. Februar 1929 hat den Staat zum T räger des Berufsschulwesens 
gemacht. Die E in rich tung  der Berufsschulen e rfo lg t nach Anhören 
der bete ilig ten Gemeinden. M ehrere Gemeinden können zu einem 
Berufsschulverband zusammengeschlossen werden. D ie Berufsschul
p flich t is t allgemein. Der Staat träg t 50 v. H. der persönlichen Schul
lasten, je 25 v. H . tragen die Gemeinden und Kreisgemeindeverbände. 
Die Stadt Braunschweig träg t 50 v. H. D ie sächlichen Schullasten 
tragen die Gemeinden. Im  Bedarfsfä lle  können auch staatliche Zu
schüsse gew ährt werden. Bei den Berufsschulverbänden ergeben 
sich die A n te ile  der Gemeinden aus dem V erhä ltn is  der Schüler
zahlen. Die Besoldung der Berufsschullehrer ist im  Lehrerbeso l
dungsgesetze vom  28. Juni 1928 geregelt.

II. S C H U L V E R W A L T U N G

A. D A S  V O LK S S C H U LW E S E N  
V O N  E. H Y L L A

E iner e inhe itlichen Regelung des Schulwesens oder wenigstens 
des Volksschulwesens im  Reiche, w ie sie w iede rho lt angestrebt 
w orden ist, is t man in  der Zeit, über die sich dieser B e rich t e r
strecken soll, n ich t nähergekommen. D er Versuch eines Reichs
gesetzes zur Ausführung des A rt ik e ls  146 der Reichsverfassung ist 
gescheitert, und die zum Teil sehr großen S chw ierigke iten, un te r 
denen die Schulverwaltungen der Länder leiden, sind infolgedessen 
noch n ich t behoben. I n P r e u ß e n  liegen diese S chw ierigke iten vo r 
allem  auf dem Gebiete der „w e ltlich e n  Schulen“ . Obgleich sie in 
der Reichsverfassung vorgesehen sind und von an manchen O rten 
n ich t unbeträch tlichen V o lkskre isen  ge fo rdert werden, is t ih re  E in 
rich tung  n ich t möglich, w e il sie der gegenwärtigen preußischen Schul
gesetzgebung n ich t entspricht, diese aber auch wegen der bekannten 
„Sperrbestim m ung" in  der Verfassung n ich t geändert w erden kann. 
F ü r E lte rn , die eine re lig iöse Erziehung ih re r K inde r im  Sinne der 
Konfessionen n ich t wünschen, g ib t es darum zur Z e it nur die M ög
lichke it, diese K inde r n ich t am R e lig ionsun terrich t (und den re lig iösen 
Übungen der Schule) te ilnehm en zu lassen, sie im  übrigen jedoch in  
die bestehenden Schulen zu schicken. In  manchen O rten  und O rts
te ilen  aber is t die Zahl dieser K inde r so groß, daß sich daraus schu
lische Schw ierigke iten  ergeben haben. Die preußische U n te rrich ts 
verw a ltung  hat einen Ausweg gesucht, indem sie die Zusammen-
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fassung dieser K inde r in  besondere Klassen und gegebenenfalls auch 
besonderen Schulen gestattet hat, die als Sammelklassen oder 
-schulen ohne R e lig ionsun terrich t bezeichnet werden. Dam it sind 
die S chw ierigke iten na tü rlich  keineswegs vö llig  behoben; sie liegen 
m der Ausw ahl der Lehrer, in  der Gestaltung des Lehrplanes und in  
manchen anderen Punkten, Zudem kann frag lich  sein, ob n ich t auch 
schon die Zusammenfassung der K in d e r ohne R elig ionsun terrich t 
eine Veränderung im  Schulwesen darste llt, die nach der Sperrbestim 
mung der Verfassung verboten ist. Diese Frage is t nunmehr gerich t
lich  geste llt: eine Klage einer po litischen P arte i w ird  dem Staats
gerichtshof Gelegenheit geben, sie entscheidend zu beantw orten. W ie  
die A n tw o rt ausfallen w ird , läßt sich bei der Z w e ife lha ftig ke it der 
Rechtslage kaum  Voraussagen,

So wenig w ie  aus der R e i c h s s c h u l g e s e t z g e b u n g  ist 
aus dem Gebiete der R e i c h s s c h u l v e r w a l t u n g  neues zu be
richten, D ie „R e ichsschu lverw a ltung“  besteht bisher nur aus der 
Schulabte ilung im  Reichsm inisterium  des Innern  und dem led ig lich  
m it beratenden Funktionen ausgestatteten, in  den E rfo lgen seiner 
T ä tig ke it auf die B e re itw illig k e it der Länder angewiesenen Reichs
schulbeirat. E ine „R e ichsre fo rm ", die Änderungen m öglicherweise 
auch in  diesen D ingen herbeiführen könnte, is t b isher n ich t zustande 
gekommen. Das le tz te  g ilt auch von der p r e u ß i s c h e n  V e r
waltungsreform , durch die insbesondere der Behördenaufbau ve r
e infacht und ve re inhe itlich t werden sollte.

E ine Maßnahme von allgem einer Bedeutung is t von der p reu
ßischen S taatsverw altung ( n i c h t  nu r von der Schulverw altung; der 
le tz ten  lieg t nur die Durchführung im  einzelnen ob!) getro ffen worden, 
indem eine tiefgehende Regelung des Schulwesens der sogenannten 
„M inde rhe iten  e rfo lg t is t. Diese Regelung um faßt zw ar sowohl 
V o lks- w ie  m ittle re  und höhere Schulen, geht aber doch vorw iegend 
die ersten an und soll deshalb h ie r behandelt werden. D ie Regelung 
is t in  zw ei Erlassen des S taatsm inisterium s vom  31. Dezember 1928 
erfo lg t. D er erste Erlaß g ilt den polnischen, der zw eite  den däni
schen M inderheitenschulen. D er le tz te  is t nur eine Ergänzung einer 
frühe r ergangenen Regelung (vom 9. Februar 1926) und hat den 
Zweck, in  beiden M inderhe itsgeb ie ten im  wesentlichen übere instim 
mende Verhältn isse zu schaffen. Es genügt, wenn h ie r die Be
stimmungen über die polnischen M inderheitenschulen ku rz  behandelt 
werden.

W enn man einen G r u n d z u g  der neuen Regelung herausheben 
w ill,  so kann es nur der sein: weitgehendes Entgegenkommen gegen
über der M inde rhe it. Das zeigt sich sogleich in  der Begriffsbestim 
mung der M inde rhe it: zur M inde rhe it werden diejenigen V o lks te ile  
gerechnet, die sich zu ih r  bekennen. Das Bekenntn is darf weder 
nachgeprüft noch bes tritten  werden. Schon die in  der S tellung eines 
Antrages auf E rrich tung  e iner M inderheitenschule erfolgende A u f-
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führung eines Kindes oder die Anm eldung zu einer M inderhe iten 
schule g ilt als ausreichendes Bekenntnis der Zugehörigke it zur 
M inderhe it. W eites Entgegenkommen bedeutet auch die Bestimmung, 
daß fü r die Prüfung des Bedürfnisses nach einer M inderhe iten 
schule in  einem Schulverbande n ich t nur die in  diesem Schulverbande 
selbst vorhandenen reichsdeutschen K in d e r maßgebend sind, sondern 
auch solche außerhalb des Schulverbandes, soweit sie in  einer E n t
fernung wohnen, die ih ren regelmäßigen Schulbesuch n ich t beein
träch tig t. Sind solche K inde r überhaupt vorhanden, so w ird  das Be
dürfn is fü r eine P r i v a t  m inderheitenschule stets anerkannt. N ich t 
reichsdeutsche K in d e r polnischer Abstam m ung und Sprache können 
zum Besuche p riva te r M inderheitenschulen zugelassen werden. Der 
Besuch der M inderheitenschule e rfü llt die S chu lp flich t. A ls  L e h r e r  
an den M inderheitenschulen werden außer solchen m it p r e u ß i 
s c h e r  Lehrbefähigung auch solche m it Lehrbefähigung fü r  den 
p o l n i s c h e n  Schuldienst zugelassen (selbstverständlich, wenn 
keine sachlichen oder s ittlichen  Bedenken bestehen), und zw ar un te r 
V e rz ich t auf jeden w eiteren Befähigungsnachweis —  auch in  sprach
liche r H ins ich t. F ü r ih re  F ortb ildung  gerade in  Fragen des M in d e r
heitenschulwesens sind besondere Veranstaltungen, auch dauernde 
Kurse zulässig. Vom  Lehrp lan der deutschen ö ffentlichen V o lks 
schulen da rf —  dem Zwecke der Schulen entsprechend —  abgewichen 
werden; Deutsch muß m it ausreichender Stundenzahl gelehrt werden.

A uch  Staatsunterstützungen w erden den M inde rhe itenvo lks
schulen zugesichert, näm lich dann, w enn in  O rten m it bis zu 20 000 
(50 000, 100 000, m ehr als 100 000) E inw ohnern mindestens 40
(80, 120, 240) Schüler vorhanden sind. D ie S taatsunterstützung be
träg t in  der Regel 60 v. H. der Lehrergehälter. Ö ffentliche Schul
räume dürfen von den p riva ten  M inderheitenschulen benutzt werden, 
wenn die Schulaufsichtsbehörde dies genehmigt, wozu sie erm ächtig t 
w ird .

W enn die Voraussetzungen fü r die Gewährung e iner U n te r
stützung nach diesen Bestimmungen w ährend d re ie r Jahre gegeben 
sind (in e iner Übergangszeit auch eher), so is t eine solche p riva te  
M inderhe itenvo lksschu le  auf A n tra g  in  eine ö ffentliche Volksschule 
m it po ln ischer U nterrich tssprache umzuwandeln. V o r der Anste llung  
von L eh rk rä ften  an einer solchen Schule is t dem E lte rn b e ira t Ge
legenheit zu Vorschlägen zu geben; ebenso is t er vo r der E in führung 
von besonderen Schulbüchern zu hören. In  einem Ausführungserlaß 
w ird  überdies in  Aussich t geste llt, daß an e iner pädagogischen 
A kadem ie besondere E inrich tungen zur Ausb ildung von Lehrern  fü r 
die ö ffentliche M inderhe itenvo lksschu le  geschaffen w erden sollen.

D ie D urchführung dieser Bestimmungen w ird  zw eife llos gewisse 
Schw ierigke iten  bere iten; so w ird  voraussich tlich  eine A nzah l 
deutscher Lehrers te llen  in  der O stm ark eingezogen w erden müssen, 
was besonders deswegen ins G ew ich t fä llt, w e il die U nterbringung
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der katho lischen F lüch tlings leh rer (aus den abgetretenen Gebieten 
des Ostens) in  Preußen noch im m er n ich t abgeschlossen ist. Um so 
mehr darf Preußen in  Anspruch nehmen, daß diese Regelung als ein 
Zeichen w eitest gehenden Entgegenkommens anerkannt w ird . H o ffen t
lich  w irk t  dieses Entgegenkommen auch günstig auf die ku ltu re lle  
Lage der deutschen M inderhe iten  in  den außerdeutschen Gebieten, 
vo r a llem  in  Polen, wo noch im m er s ta rk  geklagt w ird .

In  der Frage der Gestaltung der S c h u l a u f s i c h t  sind Ände
rungen von grundsätzlicher Bedeutung in  keinem der deutschen 
Länder bekannt geworden. E ine gewisse Abänderung der geltenden 
Bestimmungen hat M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n  durchgeführt. 
Seit dem grundlegenden Gesetz (vom 7. J u li 1921) lag die Beaufsich
tigung des inneren Schulbetriebes übera ll in  der Hand der fach lich 
vorgebilde ten Schulräte, während die ä u ß e r e n  Angelegenheiten 
in den Städten von dem Schulra t und einem M itg liede  des M agistra ts 
(Rates) ve rw a lte t wurden, auf dem Lande, in  den sogenannten 
„Ä m te rn “ , die e tw a den preußischen „K re isen “  verg lichen werden 
können, bei dem Schulrat und einem vom Staate beste llten  V e rw a l
tungsbeamten. M it  W irku n g  vom  1. Januar 1928 is t in  dem le tzten 
Punkte eine Änderung insofern eingetreten, als an die S telle des vom 
Staate b e s t e l l t e n  ein von dem A m te  g e w ä h l t e r  V e rw a l
tungsbeamter, näm lich der Am tshauptm ann, t r i t t .  D ie A bs ich t der 
Änderung geht dahin, auch auf dem Lande den Selbstverw altungs
kö rpe rn  einen größeren E influß auf die Schule zu sichern und die von 
dem Am tshauptm ann ausgeübte Polize igew alt nötigenfa lls auch fü r 
Schulzwecke unm itte lba r verfügbar zu machen, was frühe r nur ge
schehen konnte, indem sich der staatliche Verwaltungsbeam te m it 
dem Am tshauptm ann in  Verb indung setzte. Insofern lieg t in  der 
Neuregelung auch eine Vereinfachung der V erw altung .

A uch  in  der S c h u l l e i t u n g s f r a g e  is t wenig Neues zu be
rich ten.

N ich t unw ich tig  is t in  dieser H ins ich t das G e s e t z  ü b e r  d i e  
k o l l e g i a l e  S c h u l v e r w a l t u n g  u n d  d i e  S c h u l l e i t e r 
w a h l  i n B r e m e n  vom  29. M ärz 1929. Die w ich tigste  Neuerung 
gegenüber dem bisherigen Zustande lieg t zw ar auf dem Gebiete der 
höheren Schule: fü r sie w ird  näm lich das lebenslängliche, durch eine 
Am tszulage herausgehobene D ire k to r ia t w ieder eingeführt. W elche 
Erwägungen dazu geführt haben, is t an dieser S telle n ich t darzulegen. 
F ü r die Volksschule dagegen bedeutet das Gesetz eine Festigung der 
ko lleg ia len  Schulverfassung insofern, als die bisherigen b e f r i s t e 
t e n  Bestimmungen nunm ehr e n d g ü l t i g  festgelegt werden. D a
nach b le ib t es in  den Volksschulen bei der e h r e n a m t l i c h e n  
Schulle itung und der W ahl des Le ite rs  durch das Lehrerko lleg ium . 
N ur in  dem V erfahren  der W ah l und in  der W ahlperiode fü h rt das 
Gesetz gewisse Änderungen ein. D ie ersten sind m ehr technischer 
A r t  und unbedeutend. D ie Änderungen der W ahlperiode  w ollen



Schulunterhaltung und Schu lverw altung 29

zwei Gesichtspunkten gerecht werden; sie w o llen  die V o rte ile , die 
eine l ä n g e r e  W ahlperiode fü r die S te tigke it des Schullebens m it 
sich bringt, m it der bisher gültigen W ahlperiode von sechs Jahren 
festhalten, zugleich aber die M ög lichke it geben, einen M iß g riff bei 
der W ah l schon nach kü rze re r Ze it w ieder gutzumachen. Die e r s t e  
W ahl zum S chu lle ite r erfo lg t daher auf d re i Jahre, jede W ie d e r
wahl jedoch auf sechs Jahre.

Ferner is t die vom  Kultusm in is te rium  in  W ü r t t e m b e r g  e r
lassene D i e n s t o r d n u n g  f ü r  d i e  S c h u l l e i t e r  u n d  
L e h r e r r ä t e  a n  d e n  V o l k s s c h u l e n  h ie r zu erwähnen. 
Schulle iter (Schulvorstand) is t nach dieser Ordnung an einklassigen 
Schulen der Lehrer, an zweiklassigen der von der Oberschulbehörde 
beauftragte s t ä n d i g e  Lehrer, an einer Schule von d re i bis sechs 
Klassen ein von der Oberschulbehörde —  in  geeigneten Fä llen  nach 
vorheriger Anhörung des Lehrerra tes —  w id e rru flich  beste llte r 
Lehrer, in  noch größeren Schulen ein R ekto r, der auf Vorschlag des 
K u ltusm in isters vom  Staatspräsidenten ernannt w ird , w obei vo r der 
Ernennung jedesmal der Leh re rra t seine W ünsche äußern darf. Be
m erkensw ert ist, daß in  größeren Schulverbänden einer der Schul
le ite r (nach A nhörung des Gesam tlehrerrates) zum „e rs ten  S chu lvor
stand“  beste llt wird.. Der Gedanke der ko lleg ia len Schulverfassung 
kom m t in  der E in rich tung  der L e h r e r r ä t e  zum Ausdruck. Die 
Aufgaben der Lehrerrä te  sind: M itw irk u n g  bei Durchführung der 
behördlichen V o rsch riften  und bei der Schulleitung, Sorge fü r gedeih
liches Zusammenarbeiten der Lehrer, Förderung der Erziehung und 
U n te rrich ts tä tig ke it und der Beru fs freud igke it der Lehrer, E rsta ttung 
von G utachten an die Behörden. M itg liede r des Lehrerra tes sind 
alle Lehre r der (dre i- oder mehrklassigen) Schule. In  O rten  m it 
mehreren Schu lkörpern  desselben Bekenntnisses b ilden alle Leh re r
räte derselben (einschließlich der M it te l-  und H ilfsschulen) den 
„G esam tleh re rra t“ .

B. D A S  H Ö H E R E  S C H U LW E S E N  
V O N  E. L Ö F F L E R

Die Grundsätze fü r die V erw a ltung  der höheren Schulen sind in 
der Berich tsze it in  den meisten Ländern unverändert geblieben. Be
m erkensw ert is t ein E rlaß des P r e u ß i s c h e n  M in is te rium s fü r 
W issenschaft, Kunst und V o lksb ildung vom 27. Novem ber 1928 (Zen
tra lb la tt S. 364) m it einer s tichw orta rtigen  Aufzählung der Gesichts
punkte, die fü r die Verw altungsberich te  der P rovinz ia lschu lko lleg ien  
und der D ire k to re n  der höheren Schulen in  B e trach t kommen. H ie r
nach haben die A n s ta lts le ite r ein äußeres B ild  der Schule nach Lage 
und A rch ite k tu r, nach Zustand und Eignung zu geben, sich über die 
Ausstattung der Schule m it Lehr- und Le rnm itte ln , m it Büchereien, 
m it Sammlungen, Schulkino, Rundfunk und dergl. zu äußern, die Lehr-
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Verfassung der Schule darzustellen, Lehrerschaft und Schülerschaft 
insbesondere m it R ücksicht auf die pädagogischen, erzieherischen und 
psychologischen Gesichtspunkte zu behandeln, sich über die E lte rn 
schaft und ih re  Stellung zur Schule auszusprechen, die ärztliche Be
treuung der Schule durch Schulärzte und dergl. zu e rörtern , und end
lich  das Verhä ltn is  der Schule zur Patronatsbehörde und Bevölkerung, 
ihre Zusammenarbeit m it anderen Schulen, vo r allem  m it der G rund
schule und den Zubringerschulen zu schildern sowie sich über die 
Schule als Ausbildungsstätte fü r Studienreferendare, über den Besuch 
durch Fremde und dgl. zu äußern. D ie P rovinz ia lschu lko lleg ien haben 
auf G rund dieser Berich te  der Schulen eine zusammenfassende D ar
stellung ihres W irkungskre ises zu geben und sich besonders über die 
Ausw irkungen der Schulreform , die Erfahrungen bei der Reifeprüfung 
und ähnliche Fragen auszusprechen, W ie  v ie lse itig  und ve ra n tw o r
tungsvoll im  übrigen die S tellung des D irek to rs  e iner höheren Schule 
geworden ist, e rg ib t sich u, a. daraus, daß die einschlägigen preu
ßischen Bestimmungen über den S tud iend irek to r als Verw a ltungs
beamten in  H e ft 62 der W eidmannschen Taschenausgaben n ich t 
weniger als 941 Seiten fü llen.

In  Ergänzung der Ausführungen des Berichts im  Jahrbuch 1927 
sei noch nachgetragen, daß auch der F re is taa t A n h a l t  nach dem 
K rieg  eine D ienstanweisung fü r die D irek to ren , Lehrer und K lassen
le ite r  an den höheren Lehransta lten vom  18. O ktober 1922 erlassen 
hat ). Nach ih r  lieg t der Schw erpunkt der V erw a ltung  der einzelnen 
höheren Schule bei der Lehrerkonferenz, ohne daß aber der L e ite r der 
A n s ta lt seines A ufs ich tsrechts en tk le ide t wäre. Zur Förderung einer 
vertrauensvo llen  Zusammenarbeit zw ischen D ire k to r und Leh rkö rpe r 
steht dem Schu lle ite r ein Lehrerausschuß zur Seite. E ine eigentliche 
ko lleg ia le  Schulle itung ist dagegen n ich t e ingeführt; die D irek to ren  
werden vom  Staatsm in isterium  ernannt und angestellt.

B a y e r n  hat im  Rahmen einer neuen Schulordnung fü r die 
höheren Lehransta lten fü r die m ännliche Jugend vom  22. M ärz 1928*) **) 
auch die Bestimmungen fü r den V orstand und die Lehrer der A n 
sta lten  sowie den Leh re rra t neu gefaßt. H iernach ob liegt die Leitung 
jeder höheren Lehransta lt dem O bers tud iend irek to r oder S tudien
d ire k to r, E r fü h rt die unm itte lbare  D ienstaufsicht über die Leh re r
schaft und die sonstigen Anstaltsbeam ten, E r hat dafür zu sorgen, 
daß der Lehrp lan der A n s ta lt sorgfä ltig  eingehalten w ird , daß die 
U nterrich tsstunden ordnungsmäßig gegeben, die Schulzucht w irksam  
und verständig gehandhabt und alle  übrigen V o rsch riften  sorgfä ltig  
beachtet werden. E r be ru ft den Le h re rra t und le ite t seine Sitzungen. 
E r bestim m t die K lassenlehrer, v e r te ilt  die U nte rrich ts fäche r an die 
Lehre r und setzt nach A nhörung des Lehrerra ts  den Stundenplan 
der A n s ta lt fest. E r besucht h in  und w ieder den U n te rrich t in  den

*) Amtsbl. 1922, Nr. 88.
**) Amtsbl. 1928, S. 185.
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einzelnen Klassen und U nterrich ts fächern  und sorgt fü r geordnetes 
Ineinandergreifen des U n te rrich ts  an der A n s ta lt. E r versam m elt 
die Lehrer einzelner G ruppen von U n te rrich ts fäche rn  zu Fach
sitzungen, in  denen methodische und sonstige gemeinsame Fragen 
des U n te rrich ts  zu besprechen sind. E r is t auch befugt, die Benotung 
der Schüler nachzuprüfen und gegebenenfalls Änderungen anzuregen; 
fa lls  eine Einigung m it dem betreffenden Lehrer n ich t gelingt, kom m t 
die Entscheidung dem Leh re rra t zu.

Zur Unterstützung des A nsta ltsvorstands in  der Le itung sind an 
den Vo llansta lten  und einzelnen größeren N ich t-V o llans ta lten  
O b e r s t u d i e n r ä t e  aus der Reihe der Lehre r aufgeste llt. Über 
die den Oberstudienräten an den einzelnen A ns ta lten  zu übe rtra 
genden Obliegenheiten entscheidet das K u ltusm in is te rium  auf G rund 
der Vorschläge, die der A nsta ltsvo rs tand  nach A nhörung der O ber
studienräte macht.

A ls  Aufgaben des L e h r e r r a t s  werden in  der vo rh in  ge
nannten neuen bayerischen Schulordnung besonders Beratungen über 
den Stand der A n s ta lt und über allgemeine m ethodisch-d idaktische 
und d isz ip linäre  Fragen und Verhältn isse hervorgehoben. Die 
Sitzungen des Lehrerra ts  sollen zu A nfang des Schuljahrs, dann m in
destens einmal während eines jeden S chu ljahrd ritte ls  und im  übrigen 
nach Bedarf s ta ttfinden. Die besonderen Aufgaben des Lehrerrats, 
die in  der Schulordnung noch genannt werden, stimmen im  wesent
lichen m it den in  anderen Ländern üb lichen überein.

\y/ - F xr, daS, A m t des 0 b e rs tu dienrats als Fachberater sind in  
u r t t e m b e r g ,  wo die O berstudienräte P r o f e s s o r e n  hei- 

n  i ®mgchende V o rsch riften  erlassen worden, auf G rund der im  
Besoldungsgesetz vom  19. A p r i l  1928 (Reg. B l. S. 53) enthaltenen Be
stimmung, daß die Fachaufsicht an V o llans ta lten  durch Professoren 
ausgeubt w ird . Diese Fachaufsicht e rs treck t sich auf eine be
stim m te der w issenschaftlichen V orb ildung  des Fachaufsehers und
seiner besonderen Eignung entsprechende Fächergruppe. Sie soll
den Schulvorstand (D irek to r) entlasten und w ird  un te r seiner d ienst- 
hchen V eran tw ortung  ausgeübt. Zw eck der Fachaufsicht is t die 
Beratung und Forderung der einzelnen Lehre r in  der w issenschaft
lichen und methodischen Ausgestaltung ihres U n te rrich ts  und auf 
dieser Grundlage die Erzie lung einer e inhe itlichen Gestaltung des 
U nterrich ts  überhaupt, insbesondere h ins ich tlich  der A n fo rd e 
rungen an die Schüler und der Beurte ilung ih re r  Leistungen. 
D ie Fachaufsicht w ird  ausgeübt durch Beratung des einzelnen 
Lehrers, durch Fachsitzungen, durch Beratung der V e rw a lte r 
der Lehre r- und Schülerbüchereien zwecks Beschaffung geeig
ne te r W erke . D ie U nterlagen fü r die Ausübung seiner T ä tig ke it 
beschafft sich der Fachaufseher durch fortlau fende Verfo lgung 
der E n tw ick lung  des U n te rrich ts , durch E ins ich t in  die H efte  der 
Schüler und durch Schulbesuche in  den der Fachaufsicht u n te r
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ste llten  Lehrfächern und Klassen, D er Fachaufseher handelt stets 
im A u ftra g  des Schulvorstandes, ist berechtigt, methodische W e i
sungen zu geben und hat auf Schluß des Schuljahrs dem Schulvor
stand einen B erich t zu erstatten. A lle  seine W eisungen bedürfen 
der Bestätigung durch den Schulvorstand, S te llt er un te rrich tliche  
Verfehlungen eines Lehrers fest, so is t deren w e ite re  Verfolgung 
Sache des Schulvorstandes., A n  der Ausbildung der Referendare 
w irk t  er m it.

In  B r e m e n ,  wo das Gesetz über die ko lleg ia le  S chu lverw al
tung und die Schu lle ite rw ahl (Jahrbuch 1927, S. 77) bis zum 31, M ärz 
1929 be fris te t w ar, is t am 29, M ärz 1929 un te r Aufhebung des 
früheren ein neues Gesetz erlassen worden, das keine Befristung mehr 
aufweist. Dieses neue Gesetz zeigt h ins ich tlich  der höheren Schulen 
bem erkenswerte Unterschiede gegenüber dem früheren  und gegen
über den im  wesentlichen unverändert gebliebenen Bestimmungen 
fü r die L e ite r der Volksschule. Diese Unterschiede werden m it der 
sachlichen Verschiedenheit der beiden Schulgattungen begründet. 
D ie allgemeine Bestimmung, daß die höheren Schulen Bremens nach 
den G rundsätzen der ko lleg ia len  Schulle itung ve rw a lte t werden, und 
daß der L eh rkö rpe r der einzelnen A n s ta lt über die R ich tlin ien  der 
V erw a ltung  der Schule zu entscheiden und Maßnahmen über die 
E ins ich t in  den U n te rrich tsbe trieb  der einzelnen Leh rk rä fte  zu tre ffen  
hat, is t unverändert geblieben. A b e r die Schu lle ite r werden n ich t 
m ehr durch den Leh rkö rpe r g e w ä h l t  und von der Senatskommis
sion fü r das U nterrich tsw esen b e s t ä t i g t ,  sondern sie werden un te r 
M itw irk u n g  des Lehrkö rpe rs der einzelnen A n s ta lt durch die Schul
deputa tion gew ählt und vom  Senat e r n a n n t .  F ü r diese W ah l des 
Schulle iters und die M itw irk u n g  des Lehrkörpers dabei sind in  § 14 
des Gesetzes genaue V o rsch riften  getroffen, die dem Lehrkö rpe r 
einen weitgehenden E influß gewährleisten. Nachdem die Schuldepu
ta tion  die W ah l vorgenommen hat, ernennt der Senat den S chu lle ite r 
auf Lebenszeit m it der Am tsbezeichnung D ire k to r. N ur wenn sich 
ein dauerndes ernstes M ißverhä ltn is  zw ischen dem S chu lle ite r und 
dem L eh rkö rpe r en tw icke ln  sollte , kann die Senatskommission auf 
entsprechenden A n tra g  der M ehrhe it des Lehrkörpers oder des Schul
le ite rs  den Sachverhalt prüfen und, w enn auf andere W eise eine Be
seitigung des M ißverhältn isses n ich t gelingt, den Schu lle ite r abbe
rufen. W ährend nach dem a lten  Gesetz die Schu lle ite r keine beson
dere Vergütung erhie lten, s ichert ihnen das neue Gesetz eine ruhe
gehaltsfähige Zulage zu, deren Höhe durch die Besoldungsordnung 
festgesetzt w ird . Im  übrigen sind die Rechte und P flich ten  der D ire k - 
to ren  der höheren Schulen in  Brem en im  wesentlichen unverändert 
geblieben.

A u f dem G ebiet des Zusam m enwirkens von Staat und Gemeinde 
in  der V e rw a ltung  der höheren Schule hat T h ü r i n g e n  eine W a h l
ordnung fü r den S c h u l v o r s t a n d  erlassen (Bekanntmachung vom
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12. Februar 1929, A m tsb l. S. 16), der nach dem Schulverwaltungs
gesetz fü r alle ö ffentlichen Schulen als untere Verwaltungsbehörde 
anzusehen is t (Jahrbuch 1927, S. 80). Diese W ahlordnung en thä lt 
V orschriften  über die W ah l der vom Gem einderat (S tadtrat), von 
der Lehrerschaft und von den E lte rnbe irä ten  zu wählenden M it 
glieder. Die vom Gemeinderat zu wählenden M itg lie d e r sollen in  
der Regel aus dessen M itte  entnommen werden, doch können auch 
Gemeindeeinwohner gewählt werden, die dem G em einderat n ich t 
angehören. Die W ahl is t geheim. Aus der Lehrerschaft sind alle 
hauptam tlich tätigen Leh rk rä fte  der Schulen, fü r die der Schu lvor
stand zuständig ist, w ah lberech tig t; auch die nebenam tlichen Leh r
k rä fte  sind w ahlberech tig t, wenn ihnen von der Schulaufsichts
behörde das Beschlußrecht in  der Lehrerversam m lung zuerkannt ist. 
D ie Lehrpersonen a lle r Schulgattungen w ählen in  gemeinsamer W a h l
handlung un te r der Le itung eines W ah lle ite rs , den der Schulvorstand 
bestim m t G ew ählt w ird  durch persönliche Abgabe eines verdeckten  
S tim m zettels m ö ffen tliche r W ahlhandlung. Im  Schulvorstand sollen 
Lehrer a lle r am O rt vorhandenen Schulgattungen ve rtre te n  sein. 
W enn die Zahl der am O rt vorhandenen w ählbaren Lehrpersonen 
n ich t ausreicht, um ein V ie rte l der beschließenden M itg lie d e r des 
Schulvorstandes zu bilden, so werden die fehlenden M itg lie d e r von 
den E lte rnbe irä ten  gewählt. Be i der W ah l der von den E lte rnbe i- 
rä ten zu wählenden M itg lie d e r des Schulvorstandes sind die M it 
g lieder der E lte rnbe irä te  a lle r der Schulen w ahlberech tig t, fü r  die

\V/r u u  Um ° rS tand, ZU?tändig isL Sie wählen a lle  in  gemeinsamer 
W ahlhandlung nach denselben G rundsätzen w ie die Lehrerschaft.

A " irag  VOn W ahIberech tii ‘ * n  —  V er- 

Auch  fü r die W ah l der E 11 e r  n b e i  r  ä t  e sind in  T h ü r i n g e n
neue V o rsch riften  erlassen w orden (Bekanntmachung vom 14. M ärz 
192?’ A “ tS¥ -  S- 41[  W ah lberech tig t und w ählbar zum E lte rn b e ira t 
sind die Erziehungsberechhgten; V a te r und M u tte r üben beide neben- 
emander ih r  W ah lrech t aus. Jeder W ahlberech tig te  hat eine Stimme 
ohne R ücksich t darauf w ie  v ie le  seiner K inde r zur Z e it der W ah l 
die betreffende Schule besuchen. O rtsfrem de W ah lberech tig te  
können sich durch Bevo llm ächtig te  ve rtre te n  lassen. Jede ö ffen t
liche Schule an der ein E lte rn b e ira t zu w ählen ist, b ild e t einen W ah l-
w /T iu  uu h l6 r !St V e rh ä lt™ h l  anzuordnen, wenn es von einem 
W ahlberechtig ten beantragt w ird . Im  übrigen en thä lt die B ekann t
machung genaue E inze lvo rschriften  über das W ah lrech t und das 
W ah l verfahren.

Das S c h u l  g e 1 d is t seit 1. A p r i l  1928 in  den meisten Ländern 
n ich t unerheb lich erhöht worden. So haben vo r a llem  Sachsen 
W ürttem berg , Baden, Thüringen, Braunschweig, M ecklenburg - 
Schwerin und Ham burg neue Bestimmungen über das Schulgeld e r
lassen. Das geringste Schulgeld w ird  in  B ayern  erhoben, näm lich

Das deutsche Schulwesen. 1928. o



34 Schu lunterhaltung und S chulverwaltung

90 RM . jährlich . Preußen erhebt 200 RM, Baden 150, W ürttem berg  je 
nach der Klassenstufe 90 bis 120, Sachsen 180, Thüringen je nach der 
K lassenstufe 140 bis 200*), Hessen 210, Braunschweig 220, M eck len
burg-Schw erin  180, M eck lenburg -S tre litz  200, O ldenburg je nach der 
Klassenstufe 220 bis 240, A n h a lt 192, Hamburg als Höchstsatz 288, 
Bremen als Höchstsatz 360 und Lübeck 180 RM , Diese Sätze gelten 
im  allgemeinen fü r die staatlichen Schulen. Da, wo keine gesetz
lichen Bestimmungen bestehen, b le iben die Städte zum T e il h in te r 
den genannten Sätzen zurück (z. B. Berlin), zum T e il gehen sie auch 
erheblich über diese Sätze hinaus, so z. B. in  O ldenburg bis zu 400 
und 500 RM . In  Thüringen, Braunschweig, O ldenburg und in  den 
Hansestädten is t das Schulgeld nach dem Einkommen, in  O ldenburg 
auch nach dem Vermögen des Vaters gestaffelt. Von auswärtigen 
Schülern w erden v ie lfach Zuschläge erhoben, te ilw e ise ebenso hohe 
w ie  von Ausländern; doch erg ib t sich h ie r fü r  die einzelnen Länder 
und Städte ein sehr verschiedenes B ild ; e inheitliche Grundsätze sind 
n ich t zu erkennen.

D er Versuch einer städtischen Schu lverw altung in  Preußen, 
ebenfalls eine Staffelung nach dem Jahreseinkom men des Vaters 
durchzuführen, is t vom Preußischen O berverw altungsgerich t am
10. J u li 1928 als unzulässig, w e il n ich t ve re inbar m it den Bestim 
mungen des Kommunalabgabengesetzes e rk lä rt worden, soweit es 
sich dabei um eine stufenmäßige E r h ö h u n g  des der norm alen 
Le istungsfäh igkeit entsprechenden Satzes nach dem V erhä ltn is  eines 
höheren Grades der Le istungsfäh igkeit handelt**).

C. D A S  F O R T B IL D U N G S - U N D  B E R U F S S C H U LW E S E N
V O N  K. T H O M A E

Da Schulverw altung, Schulaufsicht und Schulle itung im  vorigen 
Jahrbuch eine zusammenhängende D arste llung nur fü r das V o lks 
schulwesen und das höhere Schulwesen erfahren haben, sei h ie r auf 
die V e rw a ltung  des Fortb ildungs- und Berufsschulwesens näher e in
gegangen.

W as auf Seite 46 des vorigen Jahrbuches über die S tellung des 
Reiches in  der Schu lverw altung im  allgemeinen gesagt ist, g ilt  auch 
fü r die Fortb ildungs- und Fachschulen. So w ird  denn auch bei ihnen 
die in  A r t .  144 der Reichsverfassung dem Staate zugewiesene Schul
aufsicht von den Ländern ausgeübt. A uch  machen die Länder von 
der Bestimmung desselben A rtik e ls , daß der Staat die Gemeinden an 
der Schulaufsicht bete iligen kann, selbst in  den wenigen Fä llen  Ge
brauch, in  denen der Staat als a lle in ige r T räger der Berufsschule auch

*) In Thüringen ist am 6. Juni 1929 ein neues Schulgeldgesetz erschienen 
(ABI. S. 105), das im nächsten Jahrbuch besprochen wird.

**) Die Entscheidung ist abgedruckt im Preußischen Zentra lb latt für die 
gesamte Unterrichtsverwaltung, 1928, S. 342.
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deren Kosten a lle in  aufbringt. So is t die Entsendung von Gemeinde
ve rtre te rn  in  die Be irä te  (Schulvorstände) der badischen Fachschulen 
(gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen in  größeren Städten) 
nur dann vorgesehen, wenn die Gemeinden zu den Schulkosten be i
tragen. Tun sie es n icht, ernennt der U n te rrich tsm in is te r die M it 
g lieder des Beirats, darun te r aber auch im m er V e rtre te r der G e
meinden,

In  den größeren L ä n d e r n  üben die M in is te ria lbehö rden  nur 
die Oberaufsicht über die Berufs- und Fortb ildungsschulen aus, 
während die Handhabung der unm itte lbaren  A u fs ich t den V e rw a l
tungsbehörden der einzelnen Landesteile übertragen is t (in Preußen 
sind es die Regierungspräsidien, in  Bayern die Kreisregierungen, in  
Sachsen die Bezirksschuläm ter, in  Baden die K re is - und S tadt
schulämter, in  Thüringen und in  Hessen die Kreisschuläm ter), 
A uch in  den größeren G e m e i n d e n  bestehen fü r den ihnen 
zugestandenen A n te il an der V erw a ltung  und Beaufsichtigung der 
Berufs- und Fortb ildungsschulen zw ei Instanzen, deren obere die 
städtischen Schuläm ter und deren untere Schulvorstände fü r die ein
zelnen Schulen sind. Zur w irkungsvo lle ren  V e rtre tung  des Berufs
lebens (A rbe itgebe r und A rbe itnehm er) haben die Schuläm ter o ft 
besondere A bte ilungen  fü r die Berufsschulen, oder es sind selbstän
dige Berufsschuläm ter e ingerichte t. D ie unm itte lba re  Le itung des 
Schulbetriebes lieg t entweder fü r jede einzelne Schule oder fü r 
mehrere g le ichartige Schulen in  der Hand eines Schulle iters, der im 
le tz te ren  Fa lle  durch U n te rle ite r un te rs tü tz t w ird . M it  abnehmender 
Größe der Länder und Gemeinden ve rrin g e rt sich die Zahl dieser 
Instanzen. So fa llen  in  den H a n s e s t ä d t e n ,  in  beiden M e c k 
l e n b u r g ,  i n L i p p e - D e t m o l d ,  i n S c h a u m b u r g - L i p p e  
und in  A  n h a 11 die staatliche O beraufsicht und A u fs ich t zusammen, 
in  O l d e n b u r g  wenigstens fü r den Landesteil O ldenburg, während 
in  den Landesteilen B irken fe ld  und Lübeck die Kreisreg ierungen eine 
nachgeordnete Aufs ichts instanz b ilden. Soweit in  den Gemeinden 
selbständige Schulen fü r die verschiedenen Berufsschularten (kau f
männisch, gewerblich, m ännliche Ungelernte, hausw irtschaftlich ) be
stehen, haben sie m  der Regel auch eine eigene Le itung und einen 
eigenen Schulvorstand; wo in  k le ine ren  Gemeinden die verschiedenen 
Gruppen in  einer Schule un te r e iner Leitung ve re in ig t sind, is t nur 
ein Schulvorstand erfo rderlich . F ü r K re is - oder Verbandsschulen 
der Landgemeinden w ird  zumeist ein gemeinsamer Schulvorstand ge
b ilde t, der dem Schulvorstand einer städtischen Berufsschule ent
spricht.

In  der auf S. 86 ff. des vorigen Jahrbuches gegebenen Übersicht 
über die Schulbehörden der Länder sind auch die B e r u f s s c h u l 
b e h ö r d e n  enthalten. D ie be i diesen erkennbaren großen V e r
schiedenheiten beruhen im  wesentlichen auf dem Sinn, den man den 
Fortb ildungs- und Berufsschulen in  dem einzelnen Land bei ih re r

3*
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Gründung gegeben hat, auch wenn sie sich m ittle rw e ile  dem E inhe its
typ  der Berufsschule a llm ählich  genähert haben. A ls  Erziehungs
ansta lten zur Fortsetzung der Vo lksschu larbe it gedacht und dann 
gewöhnlich einen T e il des allgemeinen Schulwesens des Landes b il
dend, wurden sie der allgemeinen U n te rrich tsve rw a ltung  un te rs te llt; 
als E inrichtungen zur Förderung des W irtschaftslebens angesehen, 
w urden sie den W irtschaftsbehörden zugeteilt. In  manchen Ländern 
sind beide Tendenzen w irksam  gewesen, und es bestehen do rt neben 
allgemeinen auch beru flich  aufgebaute Fortbildungsschulen, die diesen 
C harakte r meist auch in  ih re r Bezeichnung zum A usdruck bringen. 
In  der Regel stehen dann beide Form en un te r dem die allgemein- 
b ildenden Schulen beaufsichtigenden M in is te rium . In  S a c h s e n  hat 
es indessen die historische E n tw ick lung  m it sich gebracht, daß neben 
den dem Volksb ildungsm in isterium  un te rs te llten  allgemeinen F o rt
bildungsschulen, deren Besuchspflicht e in T e il der allgemeinen Schul
p flich t ist, beru fliche Fortb ildungsschulen (Gewerbe- und Handels
schulen), deren Besuch von dem der ersteren befre ite , un te r der Ober
aufsicht des W irtscha ftsm in is te rium s entstanden und bei ihm  ve r
blieben. Da die allgemeinen Fortb ildungsschulen grundsätzlich und 
v ie lfach  auch tatsächlich beru flichen C harakte r angenommen haben 
und je tz t auch Berufsschulen heißen, stehen also grundsätzlich gleiche 
Schulen unter verschiedenen M in is te rien . D ieser Dualismus w ird  als 
u n w irtscha ftlich  empfunden und b ring t auch sonst a lle rle i U nzuträg
lichke iten  m it sich; Versuche zu seiner Beseitigung waren indessen 
bis je tz t erfolglos.

In  den anderen Ländern m it gesetzlich festgelegter Unterscheidung 
zw ischen allgemeinen und beru flich  aufgebauten Fortb ildungsschulen 
unterstehen beide G ruppen den U nte rrich tsm in is te rien . So fü h rt in  
B a d e n ,  wo die Gemeinden an S telle des gesetzlichen allgemeinen 
Fortb ildungsschu lunterrich tes fü r die fortb ildungsschu lp flich tigen 
gewerblichen oder kaufmännischen A rb e ite r  (Gesellen, G ehilfen und 
Lehrlinge) gewerbliche Fortb ildungsschulen oder Fachschulen (letz
tere  als G ewerbe- oder Handelsschulen bezeichnet) e in rich ten  können, 
der M in is te r des Ku ltus und U n te rrich ts  unm itte lba r die gesamte A u f
sicht über die Fachschulen und die technische A u fs ich t über die ge
w erb lichen Fortbildungsschulen, m itte lb a r dagegen die A u fs ich t über 
die allgemeinen Fortbildungsschulen, die, übrigens von starkem  Drang 
nach be ru fliche r Ausgestaltung ergriffen, m it den Volksschulen zu
sammen unm itte lba r von den K re is - oder S tadtschuläm tern beaufsich
tig t werden.

In  W  ü r  11 e m b e r  g , wo in  a llen Gemeinden, in  denen während 
d re ie r aufe inanderfolgender Jahre mindestens 40 schulpflichtige 
m ännliche A rb e ite r  un te r 18 Jahren beschäftig t sind, an S te lle  der 
allgemeinen P flich tfortb ildungsschu len gewerbliche Fortb ildungs
schulen e ingerich te t werden müssen und fü r die M ädchen e ingerichte t 
werden können, werden un te r der Oberaufsicht des M in is te rium s des
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K irchen- und Schulwesens die allgemeinen Fortb ildungsschulen je 
nach der Konfession der Schüler von dem evangelischen oder dem 
katholischen Oberschulrat, die landw irtscha ftlichen  Berufsschulen 
von der Zentra lste lle  fü r die Landw irtscha ft als M itte lbehörden  und 
die Gewerbe- und Handelsschulen von der M in is te ria lab te ilung  fü r 
die Fachschulen beaufsichtigt, die m it dem zum W irtscha ftsm in is te 
rium  gehörenden Landesgewerbeamt weitgehend durch Personalunion 
verbunden is t (Vorsitzender ist stets der Vorsitzende des Landes
gewerbeamtes),

A uch  in  B a y e r n  können von den Gemeinden an Stelle der ge
setzlich vorgeschriebenen „Vo lksfo rtb ildungsschu len“  „B e ru fs fo rtb il
dungsschulen" e ingerichte t werden. Beide Schularten unterstehen 
der Oberaufsicht des Staatsm inisterium s fü r U n te rr ich t und K u ltus 
sind aber in  der unm itte lbaren  Beaufsichtigung durch die K re isreg ie
rungen getrennt, indem die Berufsfortb ildungsschulen den Kam m ern 
des Innern, die Volksbildungsschulen den Kam m ern fü r das V o lks 
schulwesen zugete ilt sind.

Von den Ländern, deren Gesetze nur eine Form  der Fortb ildungs
oder Berufsschulen kennen, unterstehen diese den U n te rrich tsm in is te 
rien  in  A n h a l t  (Regierung, A b te ilung  fü r Schulwesen), B r a u n 
s c h w e i g  (M in is te rium  fü r Volksb ildung), H e s s e n  (Landesamt fü r 
das Bildungswesen), L i p p e - D e t m o l d  (Landesregierung, Schul
abteilung), M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n  (M in is te rium  fü r U n te r
rich t), L ü b e c k  (Oberschulbehörde), T h ü r i n g e n  (M in is te rium  fü r 
Vo lksb ildung und Justiz, A b te ilung  Volksb ildung), S c h a u m b u r g -  
L i p p e  (Landesregierung, Landesschulamt).

N ich t von den U nte rrich tsm in is te rien  werden die Berufsschulen 
in  Bremen, Hamburg, M eck lenburg -S tre litz , O ldenburg und Preußen 
beaufsichtigt, was auf die ursprünglich w irtscha ftliche  Bestimmung 
dieser Schulen zurückzuführen ist. In  B r e m e n  und H a m b u r g  
führen aber n ich t die den W irtscha ftsm in is te rien  anderer Länder en t
sprechenden Behörden die O beraufsicht, sondern eigene Behörden 
m it M in is te ria lcha rak te r: in  Bremen die Behörde fü r Fortb ildungs
und Fachschulen, in  Hamburg die Berufsschulbehörde. In  M e c k 
l e n b u r g - S t r e l i t z  stehen die Berufsschulen un te r der O berauf
sicht des M in is te rium s des Innern, in  O l d e n b u r g  un te r der des 
M in is terium s fü r soziale Fürsorge.

In  P r e u ß e n  te ilen  sich zwei W irtscha ftsm in is te rien  in  die 
Oberaufsicht über die Fortb ildungs- und Berufsschulen; die gewerb
lichen und kaufmännischen Berufsschulen unterstehen dem M in is te r 
fü r Handel und Gewerbe, die ländlichen Fortb ildungsschulen dem 
M in is te r fü r Landw irtscha ft, Domänen und Forsten, D ie E n tw ick lung  
der ersteren un te r dem Handelsm inisterium  beweist, daß Berufs
schulen auch un te r einem W irtscha ftsm in is te rium  n ich t bloß A u sb il
dungsanstalten zu sein brauchen, sondern auch Erziehungsanstalten 
werden können, und so dürften  sich auch die ländlichen Fortb ildungs-
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schulen un te r dem Landw irtscha ftsm in is terium  in  g leicher Weise ent
w icke ln , nachdem der M in is te r ihre Um bildung in  landw irtscha ftliche  
Berufsschulen un te r Begründung in  e iner D enkschrift, „Das la n d w irt
schaftliche Bildungswesen in  Preußen", in  A n g r iff genommen hat. 
W esentlich  w ird  dabei sein, daß die A u fs ich t, die bis je tz t bei der 
zw eiten und d ritte n  Instanz, den Regierungspräsidenten und Land
räten, von den A bte ilungen fü r das Volksschulwesen, entsprechend 
dem C harakte r allgem einer Fortbildungsschulen, ausgeübt wurde, 
fachmännisch vorgeb ilde ten S te llen übertragen w ird , w ie das bei den 
Schulen des Handelsm inisters der F a ll is t. Bei dem beru flichen Aus
bau auch der ländlichen Fortb ildungsschule w ird  a llerdings aus dem 
D oppelberuf der ländlichen H andw erke r und H ändler eine Ü ber
schneidung der Interessen be ider M in is te rien  erwachsen. Diese 
S chw ierigke it w ird  m it zur U nterstü tzung von Bestrebungen benutzt, 
die vom  allgem ein pädagogischen S tandpunkt aus die Vereinigung des 
beru flichen Schulwesens m it dem allgemeinen Schulwesen bei dem 
M in is te rium  fü r W issenschaft, K unst und V o lksb ildung zum Zie l 
haben.

Zur Erm öglichung einer unm itte lbaren  Fühlung m it den Schulen 
und dem Berufsleben haben manche M in is te rien  beratende K ö rp e r
schaften bei sich e ingerich te t oder stehen m it solchen in  ständiger 
Verbindung. So besteht bei dem p r e u ß i s c h e n  Handelsm iniste
rium  m it der Aufgabe, den M in is te r in  der V erw a ltung  des gewerb
lichen U nterrichtswesens und der G ewerbebeförderung zu beraten, 
ein „Landesgewerbeam t“ , dem der L e ite r und die Referenten der 
M in is te ria lab te ilung  fü r das gewerbliche U nterrich tsw esen und die 
G ewerbeförderung sowie von dem M in is te r unm itte lba r oder nach 
Vorschlägen der Verbände aus dem Schulwesen oder aus der be ru f
lichen P raxis berufene M itg lie d e r angehören. D ie w ü r t t e m b e r -  
g i s c h e  M in is te ria lab te ilung  fü r die Fachschulen w ird  durch einen 
aus V e rtre te rn  von Gemeinden, der Lehrerschaft und des Berufs
lebens bestehenden „B e ira t“  un te rs tü tz t. In  B a d e n  besteht eine 
losere Verb indung der Aufsichtsbehörde m it dem Landesgewerbeamt, 
in  H  e s s e n  m it der Z en tra ls te lle  fü r Gewerbe,

Fachtechnischer, schultechnischer und pädagogischer Sachver
stand müssen sich vo r a llem  in  der Person der A u f s i c h t s 
b e a m t e n  der Berufsschulen vereinigen, wenn sie der Forderung 
der fachmännischen V orb ildung  genügen sollen. Nachdem erprobte 
Fachleute des Berufslebens sich in  im m er größerer Zahl und nach ge
ordneter pädagogischer und methodischer, m it e iner Prüfung ab
schließender V orbere itung  dem Lehrberu f an Berufsschulen zugewandt 
haben, stehen je tz t derartige P ersön lichke iten zur Verfügung. Bei der 
p raktischen D urchführung der fachmännischen A u fs ich t w ird  man 
allerd ings deren Begriff n ich t so eng fassen können, daß nun jede Be
ru fsschu lart nu r von Beamten beaufsich tig t w ird , die aus ih r  h e rvo r
gegangen sind, so etwa die kaufm ännischen Berufsschulen nur durch



Schulunterhaltung und S chu lverw altung 3 9

Diplom handelslehrer, die gewerblichen Berufsschulen nur durch Ge
w erbelehrer, die Mädchenschulen durch Gewerbelehrerinnen. D e r
artige  Wünsche werden sich nur in  den größeren Ländern, und auch 
da nur in  d icht besiedelten Bezirken e rfü llen  lassen. Selbst in  P r  e u -  
ß e n genügt zur Z e it zur Durchführung der von dem Regierungs
präsidenten auszuübenden Aufs ich t, die sich auch auf die technischen 
M itte lschu len  und verw andte V o llans ta lten  sowie die beru flichen 
Privatschulen e rs treckt, ein fachmännischer Beam ter (Oberregierungs
und Gewerbeschulrat). D ieser w ird  a llerdings in  der unm itte lbaren  
Beaufsichtigung der Schulen k le ine re r O rte  und der Verbandsschulen 
von nebenam tlichen „R evisoren", im  H auptam t D ire k to re n  und Lehrer 
größerer Berufsschulen, un te rs tü tz t, deren Instanz etw a der der K re is 
schulräte in  der Beaufsichtigung der ländlichen Berufsschulen en t
sprechen dürfte . W enn die Forderung der spezia lis ierten fachm änni
schen A u fs ich t auch fü r die Berufsschulen der m ittle re n  und k le inen 
Gemeinden, in  denen die Jugendlichen be ider Geschlechter und die 
verschiedensten Berufe ve re in ig t sind, Berechtigung haben sollte, 
müßte schon jede einzelne Schule von m ehreren Beamten besucht 
werden, was n ich t angängig ist. Angesichts der Bestrebungen, die 
Ausbildung der Berufsschullehrer auf eine b re ite re  gemeinsame 
Grundlage zu stellen, die es dem Berufsschullehrer erm öglicht, sich 
in  verw andte Fachgebiete einzuarbeiten, dürfte  das Problem  v ie l 
von seiner S chw ie rigke it ve rlie ren .

A uch  in  den a n d e r e n  L ä n d e r n  bem erkt man übera ll das 
Bestreben, die be ru flich  ausgestalteten Schulen durch Sachverständige 
beaufsichtigen zu lassen. W o die Berufsschulen und die Volksschulen 
derselben Aufsichts instanz un te rs te llt sind, is t doch die Ausübung der 
A u fs ich t zumeist Fachreferenten übertragen, die das Berufsschul
wesen aus eigener E rfahrung kennen und auf irgendeinem  G ebiet der 
beru flichen  P raxis Fachleute sind. In  S a c h s e n  zeigt sich die Ü ber
führung der dem V o lksb ildungsm in isterium  unterstehenden allge
meinen Fortb ildungsschulen in  Berufsschulen dadurch, daß man be
gonnen hat, neben den die Volksschulen und die Berufsschulen zu
gleich beaufsichtigenden Bezirksschulrä ten fachmännisch vorgeb ilde te  
Bezirksschulräte nur fü r  die Berufsschulen einzustellen. D er F re i
staat S c h a u m b  u r  g - L  i  p p e träg t dem Bedürfnis nach fach
männischer A u fs ich t dadurch Rechnung, daß er dazu einen preuß i
schen Aufsichtsbeam ten heranzieht.

D ie staatliche Beaufsichtigung der Berufsschulen beschränkt sich 
im  allgemeinen auf den inneren Schulbetrieb, also die E inha ltung der 
gesetzlichen Bestimmungen, die D urchführung der vom  Staate auf
geste llten R ich tlin ien  fü r die Lehrpläne, die Q ua litä t der Lehre r und 
die Schulzucht. Den G e m e i  n d e n is t in  der Hauptsache die Sorge 
um die A u frech te rha ltung  des äußeren Schulbetriebes zugewiesen, 
also die Bere itste llung, Ausrüstung und Instandhaltung von U n te r
rich ts - und Zubehörräumen, die A ufbringung der B e triebsm itte l, so
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w e it Sie n ich t der Staat trägt, A ufste llung der Haushaltpläne, Be
rufung von Leh rk rä ften  u. a. m. Die Abgrenzung der Kompetenzen 
zwischen Staat und Gemeinden is t in  den verschiedenen Ländern sehr 
verschieden und w ird  sta rk  durch die Höhe der beiderseitigen Bei
träge fü r die U nterha ltung der Schulen bestimmt. Die größte Selb
s tänd igke it in  der V erw a ltung  wenigstens der Beru fsfortb ildungs
schulen —  die Vo lksfortb ildungsschulen werden als Bestandteile der 
Volksschulen behandelt —  besitzen w ohl die Gemeinden in  
B a y e r n ,  die über G liederung der Schulen, Lehrpläne, Schulleitung, 
Anste llungs- und G ehaltsverhältn isse sowie Amtsbezeichnungen der 
Lehrer, A u fs te llung  der Schulordnung selbst bestimmen können und 
nu r der Genehmigung der Regierung, Kam m er des Innern, fü r  die 
betreffenden Bestimmungen im  E inze lfa lle  bedürfen. Infolgedessen 
is t das Erscheinungsbild der Berufsfortb ildungsschulen in  den einzel
nen bayerischen Gemeinden wechselnd. Im  Gegensatz dazu sind die 
genannten Verhältn isse an den preußischen Berufsschulen, deren E in 
rich tung w ie in  Bayern den Gemeinden anheim gestellt ist, bis in  
E inzelhe iten gesetzlich geregelt. D erartige  Regelungen bestehen in  
den meisten Ländern, insbesondere in  bezug auf die Anste llungs- und 
G ehaltsverhältn isse der Lehrer. T ro tz  a llen Bestimmungen und V e r
einbarungen sind K om petenzstre itigke iten  zw ischen Staaten und Ge
meinden n ich t selten.

W o in  den Gemeinden besondere V erw a ltungskörper fü r die 
Berufsschulen (Berufsschulämter, Berufsschulkommissionen usw.) e in
gerich te t sind, gehören ihnen auch V e rtre te r der A rbe itgeber, der 
A rbe itnehm er und der Lehrerschaft an. In  größeren Verhältn issen 
ist ihnen ein fachmännischer Referent (z, B, in  preußischen Städten 
G ewerbeschulrat, in  M ünchen S tadtschu linspektor fü r das gewerb
liche Schulwesen) zugeteilt, dessen T ä tig ke it sich, unbeschadet der 
staatlichen A u fs ich t, auch auf die innere A rb e it  der Schulen 
ers treckt.

Zu r unm itte lbaren  V erw a ltung  der äußeren Angelegenheiten der 
einzelnen Berufsschulen oder in  manchen größeren Städten auch von 
Berufsschulgruppen haben die Länder den Gemeinden oder Gemeinde
verbänden durch Gesetz oder Verordnung die E in rich tung  von 
S c h u l v o r s t ä n d e n  auferlegt, in  einzelnen Ländern un te r 
anderer Bezeichnung (für die preußischen Kreisverbandsschulen 
,,K re is fo rtb ildungsschu lku ra to rium  , fü r die sächsischen Berufs
schulen „Schulausschuß und „S chu lbe ira t", fü r die w ü rttem ber- 
gischen Gewerbeschulen „O rtssch u lra t“ , fü r die bayerischen Berufs
fortb ildungsschulen „Schu lvorstandsschaft“ , doch is t darun te r in  
M ünchen eine K örperschaft im  Sinne des vorigen Absatzes zu ve r
stehen, den Schulvorstandsschaften anderer bayerischer Städte ent
sprechen in  M ünchen „Berufsschulbehörden"). A uch  ih re  grundsätz
liche Zusammensetzung aus V e rtre te rn  der Gemeindeverwaltungen, 
der Schu lle ite r und der Lehrerschaft, der A rbe itgebe r und A rb e it
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nehmer —  in  Sachsen ist auch eine E lte rnve rtre tun g  vorgesehen —  
is t in  den Bestimmungen festgelegt; nur in  B a y e r n  bestimmen die 
Gemeinden über die Zusammensetzung der Schulvorstandsschaften 
selbst. Die Zuständigke it der Schulvorstände geht verschieden w e it. 
Nach dem p r e u ß i s c h e n  Berufsschulgesetz sind sie an der V e r
w altung der Berufsschulen „zu  bete iligen" (die Ausführungsanweisung 
bezeichnet es als ih re  Hauptaufgabe, das Zusammenarbeiten zwischen 
den an der Schule bete ilig ten  Berufsgruppen, den E lte rn  und der 
Lehrerschaft zu fördern); andere Länder bezeichnen daneben einzelne 
Arbeitsgebiete, w ie  Sorge fü r die sachlichen Bedürfnisse der Schulen, 
V erw altung des Schulvermögens, V orbere itung  der Haushaltp läne, 
Vorschläge bei Stellenbesetzungen, E rlaß von Schulordnungen u. a.m .

Bei s ta rk  gegliederten Schulen finden sich häufig aus der M itte  
der Schulvorstände oder m eist un te r ih re r Bete iligung aus A rb e it
gebern und A rbe itnehm ern  sowie Lehrern  der betre ffenden Berufe 
gebildete, verschieden bezeichnete F a c h a u s s c h ü s s e ,  die be
sonders bei der Gestaltung der Lehrpläne und des etw a vorhandenen 
praktischen U n te rrich ts  m itw irke n . Um  ihnen ein U rte il zu e r
möglichen, w ie w e it der U n te rr ich t m it den ö rtlich e n  Bedürfnissen 
des Berufes übereinstim m t, is t ihnen gestattet, dem U n te rrich t, m eist 
nach Verabredung m it L e ite r und Lehrer, beizuwohnen; doch is t dies 
n ich t übera ll in  den Bestimmungen festgelegt.

Die unm itte lbare  L e i t u n g  des täglichen Schulbetriebes lieg t 
bei Schulen, an denen nur nebenam tliche Lehre r beschäftig t sind, 
in  der Hand eines dieser Lehrer, häufig des Le ite rs  der Volksschule. 
W o ein hauptam tlicher Lehre r angeste llt is t —  und durch die Schaf
fung von Verbandsschulen is t dies m ehr und m ehr möglich — , hat 
dieser die Leitung. A n  Schulen m it m ehr hauptam tlichen Leh r
k rä fte n  w ird  eine von ihnen zum Le ite r oder an größeren Schulen 
zum D ire k to r, und zw ar in  der Regel auf Lebenszeit, ernannt. In  
S a c h s e n  w ird  der Schu lle ite r vom Schulvorstand auf dre i Jahre 
gewählt. Sind m ehr als fün f ständige Lehrer in  einer Schule ange
ste llt, so hat die Lehrerschaft fü r das A m t des Schulle iters V o r
schläge zu machen. In  T h ü r i n g e n  w ird  der S chu lle ite r an 
Schulen m it fünf und m ehr Lehrern  zunächst w id e rru flich  auf dre i 
Jahre von der oberen Schulbehörde ernannt, w obei Lehrerversam m 
lung und Schulvorstand ein Vorschlagsrecht haben. Nach A b la u f 
der dre ijährigen A m ts tä tig ke it kann eine W iederernennung des 
Schulle iters auf w e ite re  sechs Jahre erfolgen, doch sind vo r der 
Entscheidung der oberen Schulbehörde Lehrerversam m lung und 
Schulvorstand zu hören.

In  größeren Städten hat gewöhnlich jede Berufsschule einen 
D ire k to r, dem un ter Umständen Fachvorsteher fü r  die einzelnen 
größeren Berufsgruppen u n te rs te llt sind. In  M ü n c h e n  und im  
Stadtgebiet H a m b u r g  is t die Zahl der in  einer Schulabte ilung 
un te r einem D ire k to r vere in ig ten  Fachgruppen so groß, daß den
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Fachgruppenle itern eine größere Selbständigkeit zugestanden ist. 
In  M ünchen heißen sie Schulvorstände und entsprechen, auf Lebens
ze it ernannt, den D ire k to re n  anderer Städte, in  Hamburg heißen 
sie Schu lle ite r und entsprechen m ehr den Fachvorständen anderer 
Schulen, werden aber n ich t w ie  diese auf die Dauer ernannt, sondern 
von dem Leh rkö rpe r der G ruppe und den den Fachausschüssen 
größerer Schulen entsprechenden „B e irä te n “  auf dre i Jahre gewählt.

Nach den Dienstanweisungen und Konferenzordnungen w irken  
übera ll die L e h r k ö r p e r  der Berufsschulen bei der Le itung des 
laufenden Schulbetriebes in  größerem oder geringerem Maße m it. 
Neben den Beratungen der Gesam tkonferenz (in M ünchen „L e h re r
ra t , in  W ürttem berg  „L e h re rko n ve n t“ , in  Baden und Thüringen 
„Lehrerversam m lung“ } können Beratungen fü r die einzelnen Fach
gruppen sta ttfinden. A n  größeren Schulen in  P r e u ß e n  kann die 
Gesamtkonferenz einen ständigen Lehrerausschuß wählen, der sie 
dem D ire k to r gegenüber v e r tr it t ,  in  T h ü r i n g e n  is t die B ildung 
des Ausschusses an Schulen m it zehn und m ehr Lehrern  v o r
geschrieben.

D ie M ö g lich ke it e iner unm itte lba ren  M itw irk u n g  der Berufs
schullehrerschaft an der V e rw a ltung  ih re r Schulen is t in  Ham burg 
in  der E in rich tung  der Lehrerkam m er geschaffen, deren M itg liede r 
von der Lehrerschaft gewählt werden. Sie kann über a lle das 
Berufsschulwesen betre ffenden Fragen beraten und A n träge  an die 
Behörde rich ten. Über a lle G esetzentwürfe und Verordnungen ist 
sie zu hören. D ie s ä c h s i s c h e  Berufsschullehrerschaft besitzt 
m it der Volksschullehrerschaft eine gemeinsame V ertre tung  in  den 
Bezirkslehrerausschüssen, aus denen der B ez irks leh re rra t gewählt 
w ird . Die gesetzliche V e rtre tung  der t h ü r i n g i s c h e n  Berufs
schu llehrer is t der Lehrer-H auptbeam tenrat. In  L ü b e c k  is t die 
Lehrerschaft in  der Schulkam m er fü r das Berufs- und Fachschul
wesen vertre ten , die zur H ä lfte  aus Berufsschullehrern, zur H ä lfte  
aus V e rtre te rn  des Berufslebens besteht. Von anderen Ländern 
w ird  über gesetzliche V e rtre tung  der Lehrerschaft n ichts berich te t.



DER AUFBAU DES ÖFFENTLICHEN SCHULWESENS 
IN DEUTSCHLAND

V O N  E. L Ö F F L E R

I. Die Struktur des Schulauibaus.
In  der S tru k tu r des Schulaufbaus*) hat sich in  Deutschland w äh

rend der Berich tsze it n ichts W esentliches geändert. Zu erwähnen 
sind led ig lich die Bestrebungen, die auf den Ausbau der V o lks 
schule** ***)) nach oben durch Veransta ltungen fü r ein neuntes und 
zehntes Schuljahr abzielen. F ü r ein p f l i c h t m ä ß i g e s  neuntes Schul
jah r haben sich Frauenbünde, G ewerkschaften und manche Sozial
p o lit ik e r ausgesprochen. D ie neunjährige S chu lp flich t besteht jedoch 
bis je tz t nur in  Schlesw ig-Holste in und im  Landesteil Lübeck des 
Staates O ldenburg fü r die Knaben. Sie kann in  Braunschweig durch 
ö rtliche  Beschlüsse allgemein oder nur fü r die M ädchen eingeführt 
werden. Im  übrigen is t der Gedanke einer neunjährigen Vo lksschu l
p flich t über theoretische E rörterungen noch n ich t hinausgekommen ). 
Dagegen sind die Bestrebungen nach Ausbau der Volksschule durch 
E in rich tung  eines f r e i w i l l i g e n  neunten und zehnten Schuljahres 
fü r besonders begabte Schu lk inder in  e iner Reihe von größeren Städten 
besonders lebha ft und zum T e il bereits in  der D urchführung begriffen 
(z. B. in  B erlin ). Diese Aufbauklassen, w ie man sie genannt hat, 
sollen un te r Betonung des Berufsgedankens eine E rw e ite rung  des 
Lehrplans gegenüber der Volksschule bringen, eine Fremdsprache 
pflegen und auf M athem atik , Naturw issenschaften, Deutsch und 
Leibesübungen besonderes G ew ich t legen, A ls  Z ie l dieser A u fbau 
klassen w ird  die m ittle re  Reife bezeichnet. Sie sind zu unterscheiden 
von der Aufbauschule, die als höhere Schule anzusehen ist, und sind 
auch n ich t ohne weiteres verg le ichbar m it den gehobenen Zügen der 
Volksschule, w ie  sie etwa in  Sachsen, Ham burg und anderwärts be- 
stehenf).

*) Das von Stadtschulrat J. N y d a h l  herausgegebene Buch „Das Berliner 
Schulwesen" (Berlin, W iegandt u. Grieben, 1928) gibt ein ausgezeichnetes B ild 
von der S truktur des Schulaufbaus im größten kommunalen Schulwesen der 
W elt. Es kann für alle hier behandelten Schularten als Beispiel einer hohen 
Entwicklungsstufe herangezogen werden.

**) Vgl. z. B. A. G ü n t h e r ,  Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung 1928, S. 529ff.
***) Vgl. Heft 81/82 der Schriften der Gesellschaft fü r soziale Reform: „Das 

neunte Schuljahr.“ Jena, G. Fischer, 1929.
f) Über den Schulaufbau ist zu vergleichen: Band IV  des von H. N o h 1 und 

L. P a l l a t  herausgegebenen Handbuchs der Pädagogik (Langensalza 1928) S. 75 
bis 418.
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II. Die Volksschule.
a) D ie  G r u n d s c h u l e ,

D ie Grundschule ha t sich in ne rlich  gefestigt*) und is t auch äußer
lich  zur Ruhe gekommen. D ie  frü h e r jedes Jah r auftre tenden E rö r- 
terungen über ih r  Wesen und ih ren  W e rt sind fast ganz vers tum m t; 
auch ih re  Gegner haben sich m it ih r  abgefunden. Dagegen is t es 
n ich t gelungen, den E n tw u rf des sogenannten Entschädigungsgesetzes, 
das die Voraussetzung fü r den A bbau  der p riva ten  Vorschulen enthä lt, 
zu verabschieden. Demgemäß is t das Grundschulgesetz h ins ich tlich  
seiner auf die p riva ten  Vorschu len und Vorschulklassen bezüglichen 
Bestimmungen auch heute noch n ich t vo lls tänd ig  durchgeführt.
• , . ^ n te r den Bestimmungen fü r den Übergang aus der Volksschule 
m  die m ittle re n  und höheren Schulen**) nach vierjährigem  Besuch der 

rundschule (Jahrbuch 1927 S. 105) sind noch die b r a u n s c h w e i 
g i s c h e n  vom 12, Januar 1926 hervorzuheben (A m tl, N achrichten 

26, S tück 1, S. 1— 10). Sie verlangen von den K inde rn  eine sch rift
liche und m ündliche Aufnahm eprüfung, von der keines vö llig  be fre it 
werden kann; sie lassen, w ie  die preußischen, als Ergänzung der ge
samten Prüfung auch experim ente lle  M ethoden zu. Der Prüfungs
ausschuß besteht nur aus Lehrern  der höheren Schule; doch kann ein 
vom U n te rrich tsm in is te rium  benannter V e rtre te r der Volksschule 
ohne S tim m recht der Prüfung anwohnen, D ie K inde r werden fü r 
eine P robezeit aufgenommen, die sich längstens über ein Jahr er- 
s treck t; w er sich in  dieser Ze it als ungeeignet erweist, w ird  in  die 
Volksschule zurückverw iesen.

, ?̂.aS. b a m b u r g i s c h e  Ausleseverfahren is t fü r 1929 durch 
R ich tlin ien  der Oberschulbehörde vom 1. O ktober 1928 zusammen
fassend neu dargeste llt worden. Die auf S. 107 des Jahrbuchs 1927 
angeführten Grundgedanken sind dabei unverändert geblieben, Doch 
is t noch hervorzuheben, daß die E lte rn  der K inde r des v ie rten  G rund
schuljahrs jedes Jahr in  einer besonderen, von der Schule einberu- 
fenen Versammlung über die A rbe itsw e ise  und Z ie le der verschie- 
denen A rte n  der höheren Schule un te rr ich te t werden, ohne daß da- 
j 1 *ü r e‘ae bestim m te Form  der höheren Schule geworben werden 
darf. Es handelt sich also h ie r um einen systematischen Versuch 
einer Schulbahnberatung, w ie er auch in  W ü r t t e m b e r g  gemacht 
worden ls t durch d»e Herausgabe eines Ratgebers***), der den E lte rn

*) Vgl. das Buch von K. E c k h a r d t  und S t . K o n e t z k y ,  Grundschul- 
„an2ensa za 1928, sowie Handbuch der Pädagogik, Bd. IV, S. 91 ff 

**) Über die Verteilung der Grundschüler auf die weiterführenden Schulen 
geben w ertvolle Aufschlüsse R. L o t z e ,  „D ie Verteilung der Grundschüler von 
Urob-btuttgart auf die weiterführenden Schulen“ . W ürtt. Schulwarte 1928, S. 585ff . ; 
F. W e i g l ,  „D er Übergang von der Grundschule zu den höheren Lehranstalten“ ' 
Pharus 1926, Heft 12, und 1927, Heft 5; W. H a r t n a c k e , „D ie  Erziehung“ ' 
Jahrgang 3, S. 326. 8 ’

***) Wohin nach der Grundschule? Ein Ratgeber fü r die Eltern. Heraus
gegeben von der Stadtverwaltung Stuttgart.
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der G rundschüler helfen w ill,  sich in  der V ie lges ta ltig ke it der auf die 
Grundschule aufbauenden Schulen zurechtzufinden. A ls  Z ie l der 
Auslese w ird  in  Ham burg das Herausfinden der w irk lic h  Be
gabten n ich t nur die Feststellung eines bestim m ten Maßes von 
Kenntnissen bezeichnet. D ie zu prüfenden Schüler werden in  einer 
Probeklasse mindestens sechs Tage lang zusammen u n te rrich te t. In  
jeder dieser Probeklassen prüfen ein V e rtre te r der Grundschule und 
ein V e rtre te r der höheren Schule. A m  Schluß ste llen die P rü fe r das 
Ergebnis gemeinsam fest. Dieses w ird  in  einer Sitzung des B ez irks
ausleseausschusses durchgesprochen, und h ierauf t r i f f t  der B ez irks
ausleseausschuß seine Entscheidung über die Aufnahm e oder A b 
lehnung der einzelnen Schüler. Da an jeder höheren Knaben
schule in  Hamburg höchstens zwei Sexten gebildet werden, so is t 
auch auf diese W eise dem Zugang ungeeigneter Schüler ein R iegel
vorgeschoben.

Das Ausleseverfahren in  L ü b e c k ,  das im  Jahrbuch 1927 
(S. 108) nur ku rz  gestre ift wurde, is t folgendes: Es w erden in  jeder 
Volksschule die Grundschüler des v ie rten  Jahrgangs ku rz  nach Neu
jahr in  d re i G ruppen eingete ilt. D ie Gruppe A  um faßt diejenigen 
Schüler, die ohne weiteres in  die unterste Klasse der w e iterführenden 
Schulen aufgenommen werden können. Zu ih r  gehören etw a 25 v. H. 
der Schüler. D ie Gruppe C, die e tw a 15 v. H. umfaßt, is t gänzlich 
davon ausgeschlossen. D ie Schüler aus Gruppe B, also etwa 60 v. H., 
dürfen probeweise aufgenommen werden, soweit P latz vorhanden 
ist. Sie können aber, wenn sie in  der Sexta n ich t m itkom m en, 
w ieder der Volksschule zugewiesen werden. Diese G ruppene in te i
lung gründet sich hauptsächlich auf die G utachten der Lehre r 
der v ie rte n  G rundschulklasse. E ine Testprüfung soll eine e inhe it
liche Beurte ilung neben die der Lehrer stellen. W enn die Ergebnisse 
der beiden Beurte ilungen n ich t übereinstimmen, w erden Zw eife l 
durch eine sorgfältige persönliche Untersuchung gek lä rt. Ob die 
Schüler der G ruppen A  und B ta tsächlich in  die w e ite rführenden 
Schulen übertre ten , entscheiden na tü rlich  die E lte rn  durch die A n 
meldung fü r diese Schulen.

Zu den Bestimmungen über den vorze itigen Übergang zur 
höheren Schule is t folgendes nachzutragen: B a y e r n  läß t den v o r
zeitigen Übergang nur nach der d r itte n  G rundschulklasse zu; die 
Schüler haben dieselbe Aufnahm eprüfung zu machen w ie  die aus der 
v ie rten  Grundschulklasse kommenden*). D ie Regelung in  H e s -  
s e n**) is t ähnlich der p r e u ß i s c h e n :  A ls  Regel g ilt das Ü ber
springen der v ie rten  Grundschulklasse, Bei der Aufnahm eprüfung 
dieser K inde r w ird  aber nur der S toff des d r itte n  G rundschuljahres 
vorausgesetzt. G esta tte t is t das Überspringen der d r itte n  G rund

*) Verordnung vom 11. Januar 1926 (ABI. S. 39).
**) Darmstädter Zeitung vom 23. September 1926 und vom 23. Dezember 1926; 

ABI. 1926 Nr. 1.
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schulklasse; solche K inde r werden nach Besuch der v ie rten  G rund
schulklasse beim Übergang zur höheren Schule ebenso behandelt w ie 
die übrigen K inde r dieser Klasse. E rg ib t sich nach einem halben 
Jahre, daß sie n ich t m itkom m en können, so sind sie in  die Volksschule 
zurückzuversetzen. V erbo ten  is t das Überspringen der ersten und 
zw e iten  Grundschulklasse. In  B r a u n s c h w e i g  is t nur das Ü ber
springen des d r itte n  G rundschuljahres erlaubt, und in  A n h a l t  
dürfen besonders leistungsfähige K inde r innerhalb des zw eiten und 
d r itte n  Schuljahres eine Klasse überspringen*).

D ie M ann ig fa ltig ke it der Bestimmungen is t hiernach tro tz  der 
Vereinbarung vom  18. Januar 1926 n ich t w oh l zu übertre ffen . Im 
übrigen is t aber zu beobachten, daß der A n te il der G rundschüler, die 
den Sprung zur höheren Schule nach nu r 3 Jahren wagen, von Jahr 
zu Jahr k le in e r w ird . In  W ürttem berg  is t er z. B. von 3,6 v. H . im  
Jahre 1926 ganz ste tig  auf 2,25 v. H. im  Jahre 1929 gesunken.

b) D ie  o b e r e n  J a h r g ä n g e  d e r  V o l k s s c h u l e .
Über die S c h u l p f l i c h  t* ‘ ) g ib t es in  a llen deutschen Ländern 

Gesetze oder Rechtsverordnungen, die in  Verb indung m it dazu
gehörigen Ausführungsverordnungen a lle  m it der Schu lp flich t zu
sammenhängenden Fragen m ehr oder weniger eingehend regeln. Die 
Länder haben zum T e il nach dem K rieg  neue oder besondere Ge
setze über die V o lksschu lp flich t erlassen, w ie  z. B. Preußen, T h ü rin 
gen, M ecklenburg-S chw erin , Lübeck, M eck lenbu rg -S tre litz ; zum T e il 
haben sie ih re  schon vo r dem K rieg  bestehenden S chu lp flich tbestim 
mungen ergänzt und der Reichsverfassung angepaßt, w ie  Sachsen, 
W ürttem berg, Hessen; zum T e il haben sie solche Vorkriegsbestim - 
mungen unverändert beibehalten oder höchstens in  der Ausführung 
der neuen Rechtslage angepaßt, w ie Bayern, Baden, Braunschweig, 
O ldenburg, A nha lt, Schaum burg-Lippe und die Hansestädte. Dem 
p r e u ß i s c h e n  Schulpflichtgesetz vom  15. Dezember 1927 (Gesetz
sammlung S. 207) und den Ausführungsbestimmungen dazu vom 
1. M ärz 1928 (Zentra lb l. S. 95) kom m t besondere Bedeutung zu***), 
w e il dadurch zum ersten M ale  in  der Geschichte des preußischen 
Schulwesens fü r a lle  P rovinzen und dam it fü r den größten T e il 
Deutschlands e inhe itliche Bestimmungen geschaffen w orden sind. 
Die b a y e r i s c h e  Schu lp flich tverordnung vom  22. Dezember 1913 
m it Änderung vom 10. A p r i l  1927 und die Ausführungsbestimmungen 
dazu zeichnen sich durch besonders eingehende V o rsch riften  aus.

D er Beginn des schulpflichtigen A lte rs  is t im  allgemeinen auf 
den Beginn des siebenten Lebensjahres festgesetzt. D er S tichtag ist 
in  der Regel der 1, oder 15. A p r i l  oder auch der 1, M a i; in  Preußen

*) Verfügung am 7. Juni 1926 (ABI. Nr. 45).
) Vgl. dazu meine Abhandlung über die Schulpflicht in Deutschland in dem 

auf S. 43, Fußnote ***), genannten Buche, S. 1 bis 36.
*'*) Vgl. auch Weidmannsche Taschenausgaben Heft 57. 1928.
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is t es der 30. Juni. D ie Schulpflicht beginnt also m it dem Beginn des 
Schuljahres fü r a lle  K inder, die bis zu dem genannten Ze itpunk t das 
sechste Lebensjahr vo llende t haben oder vollenden. Jüngere K inde r 
können in  die Schule aufgenommen werden, wenn sie die nötige 
körperliche  und geistige Reife besitzen. Doch is t in  a llen Ländern, 
in  denen eine solche Kann-Bestim m ung besteht, eine Grenze gesetzt, 
bis zu der das sechste Lebensjahr vo llende t sein muß; in  Preußen, 
W ürttem berg, Hessen, M ecklenburg-Schw erin , O ldenburg, L ippe is t 
dies z. B. der auf den S chu le in tritt folgende 30. September, in  Bayern 
der 31. Ju li, in  Baden der 1. September, in  Sachsen, Thüringen, 
M ecklenburg -S tre litz  der 30. Jun i usw. In  M ecklenburg-S chw erin  
kann fü r K inder, die in  der Ze it vom  1. Januar bis 31. M a i geboren 
sind auf A n tra g  der E lte rn  der Beginn der Schu lp flich t bis Ostern 
des nächsten Jahres verschoben werden. Das A lte r  der Schul
neulinge schw ankt demnach in  Deutschland zw ischen 7%  und 
51/ ,  Jahren oder noch weniger. W as die Dauer der V o lksschu lp flich t 
anbe trifft, so hat sich h ie rin  gegenüber dem Zustand im  Jahre 1927 
nichts geändert. Bem erkensw ert is t die s ä c h s i s c h e  Verordnung 
vom 25 Jun i 1928 (VB1. S. 52) über U nterrich tsbefre iungen wegen 
landw irtscha ftliche r N otarbeiten . Sie enthä lt strenge V oraus
setzungen fü r die Verwendung vo lksschu lp flich tiger K inde r zu land
w irtscha ftlichen  A rb e ite n  in  außergewöhnlichen Notlagen. Im  Gegen
satz dazu gewährt die w ü r t t e m b e r g i s c h e  Verordnung vom 
19. Dezember 1927 (ABI. S. 118) den ländlichen Gemeinden fü r die 
K inde r des achten Schuljahrs weitgehenden Nachlaß des U n te rrich ts .

Die Frage der F ö r d e r k l a s s e n ,  in  denen die schwächer 
begabten oder aus äußeren G ründen in  der Schulleistung zurüc - 
gebliebenen K inde r u n te rr ich te t und möglichst w ieder auf die Höhe 
ih re r Klassengenossen in  der Norm alklasse gebracht w erden sollen, 
is t seit der E inführung des Sickingerschen Schulsystems in  M ann
heim  in  im m er neuen W andlungen untersucht w orden ). Besonders 
in  einigen Großstädten, w ie Mannheim , Hamburg, K ie l, Leipzig, 
A ltona , hat man das Problem  verfo lg t. In  Ham burg hat sich gezeigt, 
daß die in  den Abschlußklassen versuchsweise vere in ig ten  Schüler 
des le tz ten  Schuljahres, die m indestens zweim al sitzengeblieben sind, 
eine deu tlich  erkennbare A k t iv itä t  besitzen, die, wenn sie in  der 
Schule n ich t zur G eltung kom m t, sich außerhalb der Schule zu e r
proben versucht. W enn diese A k t iv itä t  in  der Schule beansprucht 
w ird , so kann man auch m it solchen Schülern noch überraschende 
Erfo lge erzielen. Deshalb is t man in  Ham burg dazu gekommen, aus 
pädagogischen und sozialen G ründen die Förderklassen und jede 
D ifferenzierung abzulehnen, die über die heutige Auslese, w ie  sie 
durch die H ilfsschule, die heilpädagogische Schule, den Oberbau der 
Volksschule und die höhere Schule dargeste llt w ird , hinausgeht. Um *)

*) Vgl. Handbuch der Pädagogik, Bd. IV, S. 157 bis 167.
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die Zahl der S itzenble iber auf ein geringeres Maß herabzusetzen, 
w ird  versucht, jedem Schüler das Gefühl geistigen W achstums zu 
gewähren, die Klassengemeinschaft zu einer Arbeitsgem einschaft im 
Sinne der A rbeitsschule werden zu lassen, der Stoffauswahl so v ie l 
Spielraum  zu gewähren, daß eine Anpassung an schwächere und 
bessere Leistungen einer Klasse möglich ist und die Betätigung der 
Hand fü r alle Schüler zu ermöglichen (vgl, den Jahresberich t der 
Hamburgischen Oberschulbehörde über das Schuljahr 1927/28 S.4 8). 
Bem erkenswert is t ein in  entgegengesetzter R ichtung laufender V er
such in  A l t o n a ,  D o rt w ird  an einigen Volksschulen das so
genannte „P ara lle lsystem “  erp rob t, d. h, es werden dre i oder v ie r 
Klassen nebeneinander u n te rr ich te t und a llm ählich  nach ih re r Ge
sam treife in  einen A -Zug (gut Begabte), einen B-Zug (m itte l Begabte), 
einen C-Zug (ausreichend Begabte) und einen D-Zug (m inder Begabte) 
v e rte ilt. D ie Z iele der v ie r para lle len Klassen sind entsprechend ab
gestuft, so daß Schüler, die dem U n te rr ich t des A-Zugs n ich t folgen 
können, in  den B-Zug h inüberg le iten, um gekehrt solche, die fü r den 
C-Zug zu w e it e n tw icke lt sind, in  den B- oder A -Zug aufgenommen 
werden können. Bei diesem System g ib t es demnach keine S itzen
b le iber; schwache Schüler werden n ich t um ein ganzes Jahr nach 
rückw ärts , sondern innerhalb ihres Jahrgangs um einen Leistungs
grad nach der Seite verschoben, So kommen gut Begabte und 
schwach Befähigte gleichermaßen zu ihrem  Recht, und die ersteren 
können der Volksschule und dam it der b re iten  Masse des Vo lkes er
ha lten bleiben, ohne in  die höhere Schule abgedrängt zu werden. 
Die Dinge sind noch zu sehr in  der E n tw ick lung  begriffen, als daß 
man heute schon sagen könnte, w e lcher von diesen beiden grund
sätz lich  verschiedenen W egen zu dem erstrebten Z ie l fü h rt und der 
menschlichen N a tu r am meisten gerecht w ird .

Über die Aufbauklassen, die den Zweck haben, begabte V o lks 
schüler innerhalb der Volksschule w e ite r zu führen, habe ich oben 
schon gesprochen. Näheres über sie kann erst be rich te t werden, 
wenn gewisse Erfahrungen vorliegen. G rundsätzlich is t nur fest
zustellen, daß die Förderung der Begabten innerha lb  der Volksschule 
durch gehobene Klassen, höhere Abte ilungen und A u fbaue in rich 
tungen dauernd im  W achsen begriffen  ist, und daß man da und dort 
zu diesem Zw eck auch die M itte lschu len  in  engere organisatorische 
Verb indung m it der Volksschule zu bringen versucht (vgl. A b 
schn itt III) .

c) D ie  i n n e r e  A u s g e s t a l t u n g  d e r  V o l k s s c h u l e .

Di e p r e u ß i s c h e n  R ich tlin ien  zur A u fs te llung  von Leh r
plänen fü r die Grundschule und fü r die oberen Klassen der V o lks 
schule sind ergänzt w orden durch R ich tlin ien  über den M us ikun te r
r ic h t vom  26. M ärz 1927 (Zentra lb l. S. 117) und durch R ich tlin ien  fü r 
den T u rn u n te rr ich t vom 15. M a i 1929 (Zentra lb l. S. 178), Diese beiden
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R ich tlin ien  sind ebenfalls fü r die neuere G estaltung des V o lksschu l
un te rrich ts  charakteristisch. Der bisherige Gesangunterricht w ird  
hiernach durch M u s ikun te rrich t ergänzt, der in  wechselseitige Be
ziehung zum G esam tunterricht, insbesondere zu den ethischen und
charakterbildenden U nterrich tsfächern , t r i t t .  E r soll das Leben der
Schüler m it Freude und Frohsinn erfü llen, Lust und Liebe zur M usik 
wecken und den W eg in  die W e lt des deutschen Liedes und der 
deutschen M usik bahnen. Die R ich tlin ien  fü r den T u rn u n te rrich t 
stellen den Leibesübungen die Aufgabe, praktische Gesundheitspflege 
zu leisten, die kö rpe rliche  E n tw ick lung  zu fö rdern  und K ra ft, Ge
w andthe it' und Bewegungsanmut zu en tw icke ln . Sie sollen den Sinn 
und das Verständnis fü r eine p lanvo lle  Körperp flege und gesunde 
Lebensführung wecken, zum Verantw ortungsbew ußtse in  gegen 
den eigenen K ö rpe r und zur Gewöhnung an regelmäßige Leibes
übungen auch außerhalb der Schule und über die Schulzeit hinaus 
erziehen Sie sollen aber auch zu ihrem  Te ile  und m it den ihnen 
eigenen M itte ln  zur C harakte r- und Persönlichke itsb ildung be i
tragen zu W ille n sk ra ft, M ut, Selbstbeherrschung, Entschlußfähig
ke it, Selbständ igkeit und Ausdauer zu Einordnung und Gemein- 
schaftsbeiahung erziehen und die B ildungsarbeit der Schule durch 
W eckung der Bewegungsfreude und des Schönheitssinnes und durch 
A n le itung  der Schüler und Schülerinnen zur Pflege der Form  in 
H altung und Bewegung ergänzen und unterstützen. D ie R ich tlin ien  
entha lten sodann eine Reihe methodischer Bemerkungen und geben 
den Rahmen fü r die Lehraufgaben der einzelnen Schul,ahre., Sie 
ordnen die Übungen des T u rnun te rrich ts  in  dre i Gruppen, näm lich 
die Körperschule, das Leistungsturnen, das Spielen und Tanzen und 
behandeln in  besonderen A bschn itten  das W andern, das Schwimmen, 
die W interübungen sowie die vorbeugenden und ausgleichenden
Leibesübungen. , , ...

In  S a c h s e n is t am 10. M a i 1928 der neue Landeslehrplan fü r 
die Volksschulen erschienen (VB1. S. 33); zu Ostern 1929 is t er 
in  K ra ft getreten. E r g liedert sich in  dre i Te ile : A llgem eine 
V orschriften , besondere V o rsch riften  und Sondervorschriften fü r die 
höheren A bte ilungen der Volksschule, die zur m ittle re n  Reife führen. 
Die allgemeinen V o rsch riften  bezeichnen als Aufgabe der V o lks 
schule die E n tw ick lung  der K inde r durch planmäßige Übung der 
kö rperlichen  und geistigen K rä fte  im  Sinne s ittlich e r Lebensentfa l
tung und ihre Erziehung zu hingebender P flich te rfü llung  im  Dienste 
der Gemeinschaft. D ie Volksschule soll diese Erziehungs- und 
Bildungsaufgabe erfü llen  m it der V e rm ittlung  der B ildungsgüter 
aus deutscher Sprache m it Lesen und Schreiben, Gesang, Relig ion 
oder Lebenskunde, Heim atkunde, Geschichte, E rd - und N aturkunde, 
Rechnen, Raumlehre, Zeichnen, Leibesübungen und fü r die Mädchen 
N adelarbe iten. Es kann auch w ah lfre i oder ve rb ind lich  Haushal- 
tungs- und K ochun te rrich t, H and fe rtigke itsun te rrich t, frem dsprach-

Das deutsche Schulwesen. 1928.
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Iicher U n te rr ich t sowie K u rzsch rift e ingeführt werden. Der G rund
satz der Konzentra tion  findet sich in  der Bestimmung, daß die V o lks 
schule aus der Fü lle  der B ildungsgüter nu r die Gebiete auszuwählen 
habe, die fü r a lle G lieder des deutschen Volkes von Bedeutung, W e rt 
und unentbehrlich sind. D ie übrigen Grundsätze m oderner V o lks 
schulpädagogik e rkennt man le ich t, wenn es heißt, daß Vo lks-, 
H e im at- und K indertum  Behandlungsgrundsatz sein soll, daß jeg
liche r U n te rr ich t die Fäh igkeiten des selbsttätigen Erfassens, E ra r- 
beitens und Verarbeitens, Behaltens, Ausgestaltens, Darstellens und 
Anwendens zur F e rtig ke it steigern soll, daß neben dem sprachlichen 
A usdruck auch das G estalten durch die Hand in  w e rk tä tige r, ge
schm ackbildender A rb e it zu pflegen is t und daß über die E inze l
leistung hinaus die Schüler zu hingebender P flich te rfü llung  im  Dienste 
der Gemeinschaft zu erziehen sind. Auch  die Leibesübungen m it 
Turnen, Jugendspielen, W andern, Baden, Schwimmen, Rodeln, 
Schneeschuh- und E is lauf sollen die körperlichen , geistigen und s it t 
lichen K rä fte  der Schüler fö rdern . Im  übrigen entha lten die allge
meinen V o rsch riften  S tundentafe ln fü r die zw ei- bis achtstufigen 
Volksschulen (einstufige Volksschulen g ib t es in  Sachsen nicht) und 
fü r die höheren Abte ilungen; die Höchstzahl der W ochenstunden in  
den einzelnen K lassen is t 30.

D ie besonderen V orschriften  geben allgemeine R ich tlin ien  fü r 
Inha lt, G estaltung und Lehrz ie l des U n te rrich ts  in  den einzelnen 
Fächern, ohne aber die Stoffgebiete fü r die verschiedenen Jahrgänge 
im  einzelnen abzugrenzen und ohne U nterrich tsbe isp ie le  oder S to ff
sammlungen zu geben, w ie dies z. B. die w ürttem berg ischen und 
hamburgischen Lehrpläne tun. Kurze methodische W eisungen a ll
gemeiner A r t  sind übera ll eingestreut.

D er d r itte  T e il en thä lt die Sonderauf gaben fü r die höheren A b 
te ilungen vom  5, bis 10. Schuljahr m it frem dsprachlichem  U n te rrich t, 
die zur m ittle re n  Reife führen. A ls  Fremdsprache ist Englisch v o r
geschrieben, das durch a lle sechs Klassen m it je v ie r Stunden durch
geführt w ird . D ie Stoffgebiete, die in  den einzelnen Klassen zu 
behandeln sind, werden h ie r fü r jedes Fach in  knappen S trichen 
angegeben; auffa llend ist, daß z. B. in  der M a them atik  die Lehrzie le  
sich von denen der Realschule kaum  unterscheiden. Für die M äd
chen is t in  a llen  Schuljahren N adelarbe it, im  10. Schuljahr auch 
H ausw irtschaft, fü r die Knaben in  allen Schuljahren H and fe rtigke its 
u n te rr ich t oder Gartenbau vorgeschrieben.

Der sächsische Lehrp lan gehört hiernach zum Typus der R ich t
lin ien; die Lehrerversam m lungen der einzelnen Schulen haben sich 
ih ren Lehrp lan m it S toff- und Zielangaben fü r die verschiedenen 
Klassenstufen selbst aufzustellen.

T h ü r i n g e n  hat den vorläufigen L e h rp lan rich tlin ien  vom 
Jahre 1923 am 7. M ärz 1929 ih re  endgültige Fassung gegeben
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(Am tsbl. S. 32*))- D ie R ich tlin ien  g liedern sich in  solche fü r die 
Grundschule und fü r den Oberbau der Volksschule. In der G rund
schule is t in den beiden ersten Schuljahren grundsätzlich Gesamt
un te rrich t zu e rte ilen ; auch im  3. und 4. Schuljahre kann Gesamt
un te rrich t durchgeführt werden. Lehrgegenstände der Grundschule 
sind Religion bzw. Lebenskunde, Deutsch, H eim atkunde (einschließ
lich  Naturkunde und Geschichte), Rechnen, Schreiben, w erk liche  
Betätigung, Gesang und M usik, Leibesübungen. F ü r diese einzelnen 
U nterrich tsfächer en thä lt der Lehrp lan knappe Zielangaben und a ll
gemeine Weisungen. A uch auf der Oberstufe kann G esam tunterricht 
auftreten. E r knüp ft an ein gemeinsames Erleben, eine gemeinsame 
A rb e it, ein Sachgebiet an oder faßt durch eine Betrachtung un te r 
e inheitlichem  Gesichtspunkte verschiedene A rbe its re ihen  zusammen. 
A ls  K e rnpun k t der Sachfächer w ird  die H eim at bezeichnet. Ge
schichte, Erdkunde, N aturkunde sollen sich zur K u ltu rkund e  v e r
einigen, die ih re  Ergänzung in  Deutschkunde und Kunsterziehung 
findet. D ie Leibesübungen, Lesen, Schreiben, Rechnen, Raumlehre, 
W e rk tä tig ke it, Zeichnen, w e ib liche H andarbe it sollen ih re  besondere 
Bedeutung durch die Anwendung im  Leben des Kindes und der 
Klassengemeinschaft, der Schule und Gemeinde erhalten. D er 
Körperpflege und dem W andern, fü r das 6 besondere W andertage im  
Jahre zur Verfügung stehen, soll besondere A u fm erksam ke it zuge
wendet werden. Für die einzelnen U n terrich ts fächer g ib t der L eh r
plan eingehende W eisungen und Zielangaben; insbesondere enthä lt 
er, abweichend vom  sächsischen, Beispiele fü r die V erte ilung  der 
Lehraufgaben auf die einzelnen Jahrgänge; auf U nterrich tsbe isp ie le  
und Stoffsammlungen is t auch h ie r verz ich te t.

A ls  Ergänzung der w ü r t t e m b e r g i s c h e n  Lehrpläne sind 
vorläufige R ich tlin ien  fü r die A rb e it der H ilfsschule ausgegeben 
worden. Aufgabe der H ilfsschule is t es, in  den ih r überwiesenen 
K indern  nach dem Grade der kö rpe rlichen  und geistigen Anlagen 
den G rund zu s ittlich -re lig iösen  Menschen zu legen und sie zu be
fähigen, sich als G lieder der Gemeinschaft zu betätigen. Dabei soll 
die H ilfsschule stets darauf bedacht sein, die K in d e r seelisch zu 
heilen und sie, fa lls  dies gelingt, so w e it zu fördern, daß sie der 
allgemeinen Volksschule w ieder zugeführt w erden können. F ü r das 
Verfahren bei der Auslese der H ilfsschüler sowie fü r die O rgani
sation der H ilfsschule, die Ausw ahl des Lehrstoffs und die M e thod ik  
ih re r A rb e it w erden eingehende W eisungen gegeben, ausgehend von 
dem Grundsatz, daß in  der Heilerziehung alle un te rrich tliche n  und 
erziehlichen Maßnahmen davon ausgehen sollen, das Seelenleben 
des Zöglings in  der Erziehung zu beeinflussen, und ihn von den 
vorhandenen kö rperlichen  und seelischen Hemmungen nach und nach 
zu befre ien.

’ ) Siehe auch C. S c h n  ob  e l ,  Die Thüringer Schulgesetze, Heft V, T e il 1. 
Weimar, Panses Verlag, 1929, S. 113.

4*
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In  a llen  Ländern w ird  dem Sonderschulwesen, d. h. den Schulen 
fü r sprachkranke oder sonst h ilfsbedürftige K inder, große A u fm erk 
sam keit geschenkt.

W enn man von der inneren Ausgestaltung der Volksschule 
spricht, können die ö ffentlichen E rörterungen der le tzten Jahre über 
die Leistungen der Volksschule und den W e rt oder U nw ert der 
V o lksschu la rbe it n ich t m it S tillschweigen übergangen werden. Fast 
übera ll in  N ord und Süd is t in  Buchveröffentlichungen, D enk
schriften, Zeitungsaufsätzen, Landtagsverhandlungen die Klage er
hoben worden, daß die Leistungen der aus der Volksschule entlas
senen Schüler, besonders im  Schreiben, Lesen und Rechnen, er
schreckend gering seien und daß ih r  Kenntn is- und Bildungsstand 
den Anforderungen, die das praktische Leben und die Berufsschule 
stellen müssen, n ich t mehr gewachsen seien. M an hat in  polemischen 
Erörterungen, die an diese Klage anknüpften, behauptet, daß die 
neuen Lehrpläne und das neue U n te rrich tsve rfah ren  der Volksschule 
sowie die neuen Erziehungsgrundsätze an dieser Erscheinung schuld 
seien und hat demgemäß eine gründliche Durchsicht und Umstellung 
dieser Pläne und M ethoden gefordert.

Selbst wenn die Behauptung, die den Ausgangspunkt b ilde t, in  
dieser A llgem e inhe it r ich tig  wäre, was noch n ich t schlüssig bewiesen 
ist, so sind doch die Folgerungen, die h ins ich tlich  der V o lksschu l
a rbe it an sie geknüpft werden, n ich t h inre ichend begründet. M an 
übersieht, daß die gleichen K lagen und A nklagen über ein ungenü
gendes Ergebnis der Vo lksschu la rbe it im m er erhoben w orden sind, 
seit es eine Volksschule gibt, daß der V o rw u rf eines unzulänglichen 
Kenntnisstandes auch den Schülern der höheren Schule und den 
Studierenden, die ein Staatsexamen ablegen, gemacht w ird . M an über
sieht ferner, daß in  der Volksschule als einer P flichtschule das Maß 
des F o rtsch ritts  weitgehend durch die schwachen Schüler bestim m t 
w ird , daß der durchschn ittliche Begabungsstand der Volksschüler 
eine n ich t überschreitbare obere Erfolgsgrenze festlegt, die infolge 
s ta rke r Abw anderung der besser Begabten in  die w e iterführenden 
Schulen in  den le tz ten Jahren zweife llos gesunken ist, daß zugleich 
aber die Anforderungen, die das Leben und der Beru f stellen, un te r 
dem D ruck der w irtscha ftlichen  Verhältn isse und des Überangebots 
an A rb e itsk rä fte n  gewachsen sind und daß w ir  es zur Z e it m it 
Schülern zu tun  haben, die in  schwerster N o tze it ih re  Schule besucht 
und darun te r zweife llos geistig und kö rp e rlich  ge litten  haben. End
lich  w ird  übersehen, daß bei denen, die in  den le tz ten  fünf Jahren 
die Volksschule verlassen haben, die neuen Lehrpläne sich noch 
gar n ich t ausw irken konnten, da sie ja zum großen T e il erst je tz t v o ll
ständig durchgeführt sind. Schließlich wäre zu fragen, ob die A n 
forderungen, die von den Berufs- und Fachschulen, vom  H andw erk, 
von der Kaufm annschaft und Industrie  an die geistige Reife und an den 
W issensstand der V ierzehnjährigen geste llt werden, w irk lic h  psycholo
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gisch und sachlich begründet sind. Bei gewissenhafter und k rit is ch e r 
Prüfung dieser Fragen muß man zu dem Ergebnis kommen, daß das 
Problem  um das es sich h ier handelt, noch n ich t genügend gek lä rt ist, 
und daß es vore ilig  wäre, W e rtu rte ile  zu fä llen, ehe die notwendige, 
sorgfältige und in  die T ie fe  gehende Untersuchung durchgeführt ist. 
Es genügt, an dieser S telle auf diese Sachlage hinzuweisen und zu 
betonen, daß selbstverständlich auch die neue Schule von ihren 
Schülern tüchtige Le rna rbe it verlangt; fü r die genannte Untersuchung 
selbst is t h ier ke in  O rt.

d) D ie  r e l i g i ö s e  u n d  w e l t a n s c h a u l i c h e  G e s t a l t u n g
d e r  V o l k s s c h u l  e.

In  der relig iösen und weltanschaulichen Gestaltung der V o lks 
schule hat sich während der Berich tsze it naturgemäß nichts W esent
liches geändert, da der A r t .  174 der Reichsverfassung dies ve rb ie te t. 
Im m erh in is t auch auf diesem G ebiet über einige bem erkenswerte 
Ereignisse zu berichten.

Da sich bei der E rrich tung  von Sammelklassen fü r die n ich t 
am R e lig ionsun terrich t teilnehmenden K inde r (vgl. Jahrbuch 1927, 
S, 122) in  P r e u ß e n * )  erhebliche Meinungsverschiedenheiten er
gaben und in  einer Reihe von Schulverbänden der Schulfrieden 
ernstlich gefährdet wurde, hat das preußische M in is te rium  fü r W is 
senschaft, Kunst und V o lksb ildung am 14. Ju li 1928 (Zentra lb l. S. 220) 
grundsätzliche Anordnungen über die E rrich tung  von Sammelklassen 
erlassen. Die Umschulung der vom R elig ionsun terrich t abgemeldeten 
K inde r in  eine Sammelklasse kann hiernach nur zu O stern erfolgen. 
D er W unsch der Erziehungsberechtigten muß dem zuständigen 
Schulrat in  sch riftliche r Form  üb e rm itte lt werden. Die E rrich tung  
von Sammelklassen w ird  als eine verwaltungsorganisatorische M aß
nahme zur Behebung schultechnischer S chw ierigke iten im  Schul
verband bezeichnet. D ie Schulaufsichtsbehörde hat jew eils zu 
prüfen, ob m it R ücksicht auf die A nzah l der vorliegenden A nträge  
und m it R ücksich t auf die ö rtlichen  Verhältn isse das Bedürfn is zur 
E inrich tung  einer Sammelklasse vorhanden ist. D ie Entscheidung 
t r i f f t  jeweils die Regierung bzw. das P rovinzia lschu lko lleg ium , im  
S tre itfa ll das M in is te rium , D ie Sammelschulen s te llen  zugleich V e r
suchsschulen dar, die in  Lehrp lan und U nterrich tsm ethoden häufig 
in  s ta rke r und charakteris tischer W eise von den übrigen V o lks 
schulen abweichen**) (vgl. auch oben S. 25).

A n  Stelle des R elig ionsunterrichts kann in  Preußen, Sachsen, 
Thüringen, Braunschweig und A n h a lt lebenskundlicher U n te rr ich t 
e ingerichte t werden. S a c h s e n  hat im  Rahmen seines oben

*) Die preußischen Bestimmungen über den Religionsunterricht an allen 
Arten von Schulen sind enthalten in Heft 59 der Weidmannschen Taschen
ausgaben. Berlin 1929.

**) Vgl. z. B. N y d a h 1, a. a. 0 . S. 52 ff.



54 D er A u fbau  des ö ffen tlichen Schulwesens in  Deutschland

gekennzeichneten Landeslehrplans auch R ich tlin ien  fü r den lebens- 
kundlichen U n te rrich t aufgeste llt, an dem die vom Religions
u n te rrich t befre iten  K inde r teilzunehmen haben. D ieser U n te rrich t 
soll das s ittliche  Streben der Schüler wecken und fö rdern  helfen m it 
dem Ziele, an der eigenen Vervo llkom m nung zu arbeiten, V e ran t
w ortung  freudig auf sich zu nehmen und m it hingebender P flich t
erfü llung der A llgem einhe it zu dienen. D ie Lebenskunde soll das V e r
hä ltn is des Menschen zu den verschiedenen Lebensgemeinschaften, wie 
Fam ilie , Schule, Heim at, Gesinnungsgemeinschaft, V o lk  und Mensch
heit, s ittlich  und rech tlich  beleuchten und daraus die P flich ten ab
le iten, die dem einzelnen Menschen gegen sich und die anderen 
erwachsen. In  den beiden le tz ten  Schuljahren soll eine vertie fende 
Lebenskunde auftre ten, in  der das K in d  auch an die re lig iösen Fragen 
herangeführt und die Bedeutung der re lig iösen Persönlichke iten fü r 
die Förderung der S itt lic h k e it besonders beleuchtet w ird . Fü r die 
Pflege des Gemüts sollen außerdem auch Kunst, D ichtung und 
Spruchweisheit nutzbar gemacht werden.

A uch  T h ü r i n g e n  hat am 1, Februar 1929 (Am tsbl. S. 18) vo r
läufige R ich tlin ien  zur Gestaltung der Lehrpläne fü r den lebenskund- 
lichen U n te rrich t an der Volksschule ve rö ffen tlich t*). Sie beruhen 
auf einer Vereinbarung m it der Leitung der Gemeinschaft p ro le ta 
rischer F re idenker, in  der auch die Lehrer, die lebenskundlichen 
U n te rrich t e rte ilen , ve rtre ten  sind. D ieser Lehrp lan is t so eigenartig, 
daß es geboten erscheint, seinen wesentlichen Inha lt anzugeben. E r 
geht davon aus, daß das Leben des Menschen als eines gesellschaft
lichen Wesens n ich t in  der Vereinzelung möglich ist, sondern nur in 
der Gesellschaft und durch diese bedingt ist. Das gesamte Gebiet 
des lebenskundlichen U n te rrich ts  is t daher Ind iv iduum  und Gesell
schaft, E inzelmensch und M enschheit m it a llen sich daraus erge
benden Problem stellungen. D ie w issenschaftlich-m ethodische G rund
legung e rfo lg t durch die Gesellschaftswissenschaft. D er lebenskund- 
liche U n te rrich t soll ein von gesellschaftlicher Tatsachenerkenntnis 
zu gesellschaftlicher W erte rkenn tn is  führender U n te rr ich t sein. 
Daraus ergeben sich die W ertsetzungen menschlicher gesellschaft- 
und gem einschaftbildender Lebenshaltung und Lebensgestaltung, 
die Grundlage m enschlicher Verbundenheit, die E lem ente einer 
neuen ko lle k tiv is tisch e n  E th ik , e iner neuen m enschheitlichen und 
menschheitsgültigen, k la r  und bewußt diesseits gerich te ten S itt lic h 
ke it. Der lebenskundliche U n te rr ich t hat daher den Menschen in 
seinen gesellschaftlichen Beziehungen, insbesondere seiner gesell
schaftlichen A rb e it, zu zeigen und soll die E inw irkungen  der n a tü r
lichen Bedingungen, der A rbe itsverhä ltn isse, der gesellschaftlichen 
Beziehungen auf das Leben, die E rkenntn is , die S itten  und den 
G lauben des Menschen den K inde rn  zum Bewußtsein bringen.

‘ ) Siehe auch S c h n ö b e t ,  a. a. O. S. 95,
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Der A rbe itss to ff is t in  drei G ruppen gegliedert, von denen die 
erste das 1. bis 4. Schuljahr, die zweite das 5. bis 7. Schuljahr und 
die d r itte  das 8, Schuljahr umfaßt. Der U n te rr ich t geht in  der 
Grundschule von dem persönlichen Leben der K in d e r und von der 
Anschauung ih re r täglichen Umgebung aus. In  der zweiten Gruppe 
werden außerdem fremde Lebensformen in  Vergangenheit und Gegen
w a rt herangezogen. Dadurch sollen die großen Entw icklungszusam 
menhänge und die sozialen Probleme der Gegenwart in  steigendem 
Maße zum Verständnis gebracht werden; im  8. Schuljahr stehen sie 
dann im  Vordergrund der U n te rrich tsa rbe it. Der Gang des U n te r
rich ts soll den Interessen und Bedürfnissen der K inde r entsprechen. 
Hauptgrundsatz soll sein, daß der U n te rr ich t fü r die K in d e r e rfreu lich  
gesta ltet w ird . Der Geist des U n te rrich ts  soll im  E ink lang  m it der 
Lebensanschauung derjenigen E lte rnkre ise  stehen, deren K inde r den 
lebenskundlichen U n te rrich t besuchen.

In  dem besonderen T e il des Lehrplans werden sodann die A rb e its 
gebiete auf die einzelnen Jahrgänge v e rte ilt. So sind z. B. in  der 
Grundschule zu behandeln: Das K in d  und seine Freunde, das K ind  
auf der Straße, das K in d  und die Fam ilie . Im  5. bis 7. Schuljahr 
sollen Tagesereignisse besprochen und gesellschaftskundliche Lebens
b ilde r gegeben werden. Im  8. Schuljahr endlich w erden Probleme 
der Gegenwart im  Zusammenhang m it der geschichtlichen E n tw ic k 
lung behandelt, w ie z. B. die Organisation der A rb e it und der A r 
beiterschaft, die E n tw ick lung  der W e ltw irtsch a ft, die Relig ions
gemeinschaften und W eltanschauungsgemeinschaften und die zuneh
mende V erw e ltlichung.

Im  Zusammenhang m it den re lig iösen und weltanschaulichen 
Fragen der Volksschule sind auch die neuen Ordnungen zur Regelung 
des Schulwesens fü r die polnischen und dänischen M inderhe iten  zu 
erwähnen, die das p r e u ß i s c h e  Staatsm inisterium  un te r dem 31. De
zember 1928 erlassen hat (Zentra lb l. 1929, S. 39 und 41) sowie die 
Ausführungserlasse des preußischen M in is terium s fü r W issenschaft, 
Kunst und Vo lksb ildung dazu vom 21. Februar 1929 (Zentra lb l. S.,86). 
In  der Ordnung zur Regelung des Schulwesens fü r die polnische 
M inde rhe it is t w ich tig , daß der A r t .  I jedem Staatsbürger die vo lle  
F re ih e it gibt, ohne R ücksicht auf seine Sprach-, Relig ions- oder 
Rassenangehörigkeit selbst zu entscheiden, ob er bzw. seine K inder 
sich zur M inde rhe it rechnen w o llen  oder n icht, und ob und welche 
Rechte der Ordnung er in  Anspruch zu nehmen wünscht. K e iner 
Behörde steht die Befugnis zu, die W illensäußerung des einzelnen 
daraufh in  nachzuprüfen, ob sie zu tre ffend is t oder eine E rk lä rung  
über die Sprache eines K indes zu verlangen. Der A r t .  I I  behandelt 
die Zulassung der E rrich tung  p riva te r M inderheitsvo lksschulen. Ih r 
Lehrplan muß m it dem der ö ffentlichen Volksschule übereinstimmen, 
wenn auch die U nterrichtssprache polnisch is t und die Kenntn is des 
polnischen Volkstum s im  U n te rrich t zu ve rm itte ln  ist. Deutsch muß
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in  ausreichender Stundenzahl e r te ilt werden. Der A r t .  I I I  t r i f f t  
Bestimmungen fü r diejenigen p riva ten  polnischen Schulen, deren 
Ziele über die Volksschule hinausgehen. A r t .  V, enthä lt die V o r
aussetzungen, un te r denen Staatsbeih ilfen fü r p riva te  polnische 
Volksschulen gewährt werden können und der A r t .  V I behandelt die 
E rrich tung  ö f f e n t l i c h e r  M inderheitsschulen, d. h. ö ffentlicher 
Volksschulen m it der M inderheitssprache als Unterrichtssprache, 
die da in  Be trach t kommen, wo die Gewähr der Dauer einer den 
ö rtlichen  Verhältn issen entsprechenden M inderheitsvo lksschule ge
geben ist. Diese Voraussetzung lieg t übera ll da vor, wo wenigstens 
dre i Jahre lang p riva te  M inderheitsvo lksschulen bestehen, die nach 
ihrem  Umfang die Voraussetzung fü r die Gewährung von S taatsunter
stützungen e rfü llen  und bei denen anzunehmen ist, daß diese Voraus
setzungen auch w e ite r e rfü llt b le iben werden. D ie Um wandlung 
solcher p riva te r M inderhe itsvo lksschu len in  ö ffentliche Volksschulen 
kann jedoch nur erfolgen, wenn die Erziehungsberechtigten von we
nigstens 40 vo lksschu lp flich tigen K inde rn  es beantragen (vgl. auch 
oben S. 26).

Durch die Verordnung über die Regelung des M inderhe itsschu l
wesens in  den G renzgebieten des Regierungsbezirks Schleswig werden 
die Bestimmungen der Ordnung fü r das dänische M inderhe itsschu l
wesen vom 9, Februar 1926 denen fü r das polnische M inderhe its 
schulwesen angepaßt*).

III. Die Mittelschule.
Die Berechtigungen, die in  P r e u ß e n m it den Abgangszeugnissen 

der vollausgestalteten, anerkannten M itte lschu len  verbunden sind, 
sind in  einer Bekanntmachung des preußischen M in is terium s fü r W is 
senschaft, Kunst und Vo lksb ildung vom 12. M ärz 1928 (Zentra lb l. 
S. 102 und 342) zusammengestellt. Sie erm öglichen den Knaben 
den Zugang zu den höheren Handelsschulen, Maschinenbauschulen 
und Baugewerkschulen sowie zu einigen besonderen Berufen auf dem 
Gebiete der Landw irtscha ft, der Po lize i und des P riva tm us ikun te r
rich ts. Den M ädchen is t der Zugang zu e iner Reihe von Lehrgängen 
eröffnet, die auf pflegerische, soziale und lehrende Berufe vorbere iten .

Zu den Ländern, die besondere Verfügungen über die m ittle re  
Reife erlassen haben, is t nunmehr auch B r a u n s c h w e i g  getreten 
(Verf. vom 13, Februar 1928, M in is te ria lb l. fü r das braunschweigische 
Unterrichtswesen, Stück 1, S. 5). Zur Ausste llung des Zeugnisses 
der m ittle re n  Reife sind h ie r im  wesentlichen dieselben Schulen 
berechtig t, die auch in  anderen Ländern genannt sind, also die 
höheren Lehransta lten fü r Knaben und Mädchen, die anerkannten 
M itte lschu len  sowie gewisse Fachschulen.

Die preußischen R ich tlin ien  über die M itte lschu len  haben eine 
w e rtvo lle  Ergänzung erfahren durch die Bestimmungen vom 18. M ärz

*) Näheres siehe Weidmannsche Taschenausgaben, Heft 50.
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1929 (Zentra lb l. S. 113) über die E inrich tung  der bereits im Jahrbuch 
1927 S. 127 erwähnten Hausfrauenklassen (im Aufbau). Diese 
Bestimmungen sollen dazu m ithelfen, Schülerinnen, die das Z ie l der 
M ädchenm itte lschule e rre ich t haben, in  einem w e ite ren  F rauenlehr
jahr in  ihre kün ftigen  Aufgaben als Hausfrau, M u tte r und Staats
bürgerin  einzuführen. A u f der Grundlage p rak tische r T ä tig ke it soll 
ih r Verständnis fü r die gesellschaftliche V e ran tw ortung  der Hausfrau 
geweckt und gefördert werden. Die A rb e it am K inde soll m ü tte r
liche K rä fte  in  ihnen wecken und entfa lten.

Die Hausfrauenklasse soll in  der Regel auf die hausm ütterliche 
Klasse der M itte lschu le  aufgesetzt werden, die in  dem besonderen 
Lehrp lan fü r Mädchen als Abschluß des sechsjährigen Lehrganges 
erscheint. Sie fü h rt den U n te rrich t dieser hausm ütterlichen Klasse 
organisch w e ite r und gewährt m it ih r zusammen die V o rte ile  eines 
zweijährigen Lehrganges auf den besonderen hausfraulichen A rb e its 
und Bildungsgebieten. Der Lehrp lan umfaßt R e lig ion m it Lebens
kunde, Deutsch m it Volkskunde, Erziehungslehre und K inderga rten 
lehre, ' Gesundheitslehre m it Säuglings- und Krankenpflege, B ürger
kunde und V o lksw irtscha fts leh re  sowie H ausw irtschaft. Dazu 
kommen noch andere praktische U nterrich tsfächer, w ie  M usik, K in 
dergartenarbe it und Säuglingspflege, Körpererziehung, Nadelarbe iten, 
Zeichnen und W e rku n te rr ich t, Kochen, Hausarbeit und Gartenbau. 
In  eingehenden Bestimmungen über den Lehrkö rpe r, die E inrichtungen 
und das U n te rrich tsve rfah ren  in  den Hausfrauenklassen g ib t der Leh r
plan zweckmäßige Anregungen zur Gestaltung des U n te rrich ts . Der 
erfo lgre iche Besuch der Hausfrauenklasse be fre it von den praktischen 
Aufnahm eprüfungen, die beim E in tr it t  in  ein K indergä rtne rinnen
seminar, H ortnerinnensem inar oder in  die vere in ig ten  Lehrgänge zur 
Ausbildung von K indergä rtne rinnen  und H ortne rinnen  abzulegen 
wären, berech tig t zum E in tr it t  in  die sozial-pädagogischen Lehrgänge 
der Frauenschule, die der Ausbildung von K indergärtnerinnen und 
H ortne rinnen  dienen, g ilt als A b le is tung  eines Frauenlehrjahrs zum 
E in tr it t  in  die Ausbildung als Lehre rin  der landw irtscha ftlichen  
Haushaltskunde im  Sinne des Erlasses des Landw irtscha ftsm in i
steriums vom 23. Januar 1929, b e fre it von der V e rp flich tung  zum 
Besuch des hausw irtschaftlichen U n te rrich ts  der Berufsschulen und 
g ilt als Nachweis einer fach lichen Berufsschulung im  Sinne der V o r
schriften  über die staatliche Prüfung von H aushaltp flegerinnen nach 
den Bestimmungen des Handelsm inisterium s vom  18, J u li 1923*).

Ü ber die Bera tungstä tigke it, die der L e ite r e iner V o lla n s ta lt 
gegenüber benachbarten ö ffentlichen oder p riva ten  m ittle re n  Schulen 
in  Preußen ausüben kann, sind am 13. J u li 1928 Bestimmungen ge
tro ffen  worden (Zentra lb l. S. 245). Sie regeln die äußeren Formen,

*) Abgedruckt auf S. 182ff. des VII. Verwaltungsberichts über das gewerb
liche Schulwesen in Preußen (Berlin 1926).
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in  denen sich das Zusam m enw irken der bei der Betreuung der m it t
leren Schulen Bete ilig ten  zu vo llz iehen hat.

D ie höhere Mädchenschule, die bisher eine der Hauptform en 
des m ittle re n  Schulwesens in  Preußen darste llte , w ird  als besondere 
Schulart nach 1930 n ich t m ehr bestehen (vgl. Zen tra lb l. 1926, S. 234). 
Sie n im m t die Form  der Rektoratsschule, des Lyzeums oder der 
sechsklassigen M itte lschu le  an.

In  L ü b e c k  werden die bisher bestehenden M itte lschu len  vom 
1, A p r il 1929 ab jahrgangweise abgebaut. D ie Bedürfnisse, denen 
sie dienten, sollen auf andere W eise be fried ig t werden. Diese Neu
ordnung des Lübecker M it te l-  und Volksschulwesens*) is t deshalb 
von besonderem Interesse, w e il sie, ausgehend von dem System K ern  
und Kurse, das an der Lübecker Oberrealschule zum Dom schon 
lange eingeführt ist, den Grundgedanken der elastischen E inhe its 
schule in  sehr g lück licher W eise en tw icke lt. Den Ausgangspunkt 
dei^ Neuordnung b ild e t die E rkenntn is , daß die M itte lschu le  durch 
d ie Angle ichung an die höhere Schule, die in  den le tz ten  Jahren in  
starkem  Maße e rfo lg t ist, ih ren  Aufgaben entfrem det w urde und daß 
dam it andere und bessere W ege der W e ite rb ildung  ve rküm m ert 
oder ve rbaut sind. Sie w il l  demnach eine Gesundung der M it te l
schule und zugleich eine Belebung der Volksschule erre ichen 
dadurch, daß beide ih re  K rä fte  vereinen. Zugleich w il l  sie der Ü ber
flu tung der höheren Schule, dem Rückgang der M itte lschu le , der sich 
a llen tha lben bem erkbar macht, und der Ausleerung der Volksschule 
entgegenwirken. Im  einzelnen s te llt sich die Neuordnung w ie 
fo lg t dar:

D iejenigen Schüler, die sich nach dem erfo lgre ichen Besuch der 
Grundschule e iner höheren Schule zuwenden wollen, werden in  der
selben W eise w ie  bisher in  sie aufgenommen. D ie übrigen Schüler 
verb le iben alle in  der vere in ig ten  V o lks - und M itte lschu le . D ie aus 
der Begabtenauslese der G rundschule m it A  und B bezeichneten 
Schüler (vgl. Abschn. I I  a, S. 45) erha lten  im  fün ften  Schuljahr einen 
sechsstündigen K urs im  Englischen, sofern sie dies wünschen; die m it 
C bezeichneten Schüler nehmen während dieser Ze it an einem F ö rde r
kurs hauptsächlich in  Deutsch und Rechnen te il. Im  sechsten Schul
jah r werden diejenigen Schüler, die im  Englischen besonders gut m it
gekommen sind, zu einem Sonderkurs (höherer Schulkurs), dem so
genannten H-Zug, vere in ig t. D ieser Zug erhä lt vom siebenten 
Schuljahr an U n te rrich t in  einer zw eiten Fremdsprache (Französisch 
oder Schwedisch) und M athem atik  nach dem Lehrp lan  der höheren 
Schule. In  a llen übrigen Fächern w ird  der H-Zug m it den anderen 
Schülern zusammen u n te rrich te t. Nach Abschluß des achten Schul
jahres können die Schüler des H-Zugs in  die O berte rtia  einer höheren

*) Sie beruht auf einer Denkschrift der Oberschulbehörde vom 18. September 
1928. Vgl. auch Lübeckische B lä tte r 1929 S. 59ff. und S. 79ff. sowie die Senats
vorlage an die Bürgerschaft vom 19. Januar 1929 Nr. 6.
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Schule, ausgenommen das humanistische Gymnasium, übertre ten. 
Diejenigen, die nur ausreichend im  Englischen m itkom m en, werden 
vom sechsten Schuljahr ab als M -Zug (M itte lschulzug) nach dem 
M itte lschu lleh rp lan  w e ite rge füh rt und erha lten vom siebenten Schul
jahr an in der M athem atik  w e ite ren  U n te rrich t. Schüler, die fü r 
fremde Sprachen n ich t geeignet sind, folgen dem U n te rrich t des 
V-Zugs (Volksschulzugs). W ährend die Schüler des H - und M-Zugs 
frem dsprachlichen U n te rrich t haben, e rha lten die Schüler des 
V-Zugs verm ehrten U n te rrich t im  Rechnen und im  Deutschen oder 
E rsa tzun te rrich t auf den Gebieten, auf denen ih re  Interessen und 
Begabungen liegen. In  der Zeit, die n ich t durch den K u rsun te rrich t 
eingenommen w ird , werden die Schüler a lle r d re i Züge gemeinsam 
un te rrich te t. Nach Abschluß des achten Schuljahres b le ib t der 
M -Zug noch zwei Jahre lang als re ine M itte lschu lk lasse beisammen 
m it dem Ziele, das Zeugnis der m ittle re n  Reife zu erlangen, w ie  es 
die sechsklassigen M itte lschu len  Preußens gewähren. Außerdem  
werden auf die V-Züge noch zwei Schuljahre ohne Fremdsprachen 
aufgesetzt; diese werden m it dem A u fbau  der M -Züge in  einer A n 
zahl von Stunden zusammengefaßt. D ie U n te rrich tsve rw a ltung  von 
Lübeck hofft, den Schülern dieses frem dsprachenfre ien Zugs, der 
besonders fü r technisch, künstle risch und w irtsch a ftlich  begabte 
K inder bestim m t ist, das Zeugnis der m ittle ren  Reife ebenfalls aus
ste llen zu können.

Die V o rte ile  dieser Neuregelung bestehen darin, daß das beweg
liche System den verschiedenen Veranlagungen der Schüler in  
höherem Maße Rechnung träg t als das starre  System, w e il es Schüler, 
die auf eine falsche Bahn geraten sind, le ich te r durch W echsel der 
Kurse innerha lb  derselben Schule auf den fü r sie geeigneten B il
dungsweg bringen kann, als wenn sie von einer Schule zur anderen 
versetzt werden müssen. W e ite rh in  hat sie den Vorzug, daß die 
E lte rn  erst zu einem späteren Z e itpunkt, nach dem siebenten oder 
achten Schuljahr, die Entscheidung über die Berufsbahn ihres Kindes 
zu tre ffen  brauchen, und endlich ho fft man, daß die gemeinsame 
Schule, die e tw a 80 v. H. a lle r Lübecker Schüler vere in igen wird< 
sich sozia lpo litisch als w e rtv o ll e rw e is t und dazu beitragen kann, 
die inneren Spannungen und Gegensätze des Vo lkes auszugleichen. 
Es b le ib t abzuwarten, welche Erfahrungen m it diesem Versuch ge
macht werden. Die ve rw icke lte  V erw a ltung  einer solchen e lasti
schen E inheitsschule is t in  einem k le inen  Lande w ie  Lübeck zw e ife l
los möglich, w ährend sie in  den schwerfä lligen großen Gebieten 
anderer Länder n ich t ohne weiteres durchführbar wäre. Es is t des
halb zu begrüßen, wenn die k le inen  Länder ih re  Schulhoheit dazu 
benutzen, Versuche zu machen und Erfahrungen zu sammeln, aus 
denen dann später auch die größeren Länder Nutzen ziehen können.

In  B a y  e r  n w ird  das W o rt M itte lschu le  in  einer eigentüm lichen 
Bedeutung gebraucht. D ie M ädchenm itte lschule is t h ie r e in d re i
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jähriger Lehrgang*), der die Vollendung der V o lksschu lp flich t v o r
aussetzt und in  dem den M ädchen ein gegenüber dem Lehrzie l der 
Volksschule gehobener, jedoch im  Verg le ich m it den Lehraufgaben 
des Lyzeums oder der höheren Mädchenschule wesentlich zurück
b le ibender allgem einer U n te rr ich t e r te ilt w ird . Der Lehrp lan um
faßt als P flich tfächer Religionslehre, deutsche Sprache, Geschichte 
und Staatsbürgerkunde, E rdkunde und W irtschaftsgeographie, 
Rechnen und hausw irtschaftliche Buchführung, K u ltu rkunde  und 
erziehliche Belehrungen, Zeichnen, Handarbeiten, Turnen und Ge
sang; dazu können als W ah lfächer noch eine Fremdsprache, K u rz 
schrift, Buchführung und M aschinenschreiben und Besuch der Schul
küche kommen. Der Lehrp lan fü r diese M ädchenm itte lschule, die 
e igentlich besser Fortb ildungsschule m it V o llu n te rr ich t zu nennen 
wäre, stammt vom 1. Jun i 1916 (Ku ltm in . B l. S. 117) und is t heute 
noch in  K ra ft.

IV . D ie höheren Schulen**),
a) D ie  N e u o r d n u n g  i n  d e n  L ä n d e r n .

In P r e u ß e n  (und außerhalb Preußens) sind die E rörterungen 
über Sinn und Bedeutung der preußischen R ich tlin ien  sowie über die 
F ortführung der Schulreform  noch n ich t zur Ruhe gekommen. Be
m erkensw ert is t eine Abhandlung ihres geistigen Urhebers über den 
Sinn der Schulreform , in  der gegenüber gewissen Übertre ibungen 
zur V ors ich t gemahnt wird***).

B a y  e r n  f )  hat den allgemeinen T e il seiner Schulordnung fü r 
die höheren Lehransta lten fü r  die männliche Jugend durch neue Be
stimmungen ersetzt. A ls  höhere Lehransta lten werden aufgeführt 
die humanistischen Gymnasien, Progymnasien und Lateinschulen, die 
Realgymnasien und Realprogymnasien, die Oberrealschulen und 
Realschulen, die Reform realgym nasien und die R eform realprogym 
nasien. H iernach w erden deutsche Oberschulen und Aufbauschulen 
in  Bayern n ich t als höhere Lehransta lten angesehen. Ü ber den 
Zweck der höheren Lehransta lten heißt es:

Die höheren Lehransta lten sind B ildungs- und Erziehungs
anstalten. Sie haben den Zweck, die geistigen, s ittlichen  und kö rp e r
lichen K rä fte  der ihnen anvertrau ten  Jugend zu en tw icke ln , die 
Schüler in  re lig iös-s ittlichem , vaterländischem  und sozialem Geiste 
zu erziehen, ihnen eine höhere allgemeine B ildung zu gewähren und 
sie zu selbständiger G eistesarbeit fähig zu machen.

D ie übrigen Bestimmungen über Zw eck und Z ie l der einzelnen 
Schulgattungen sind unverändert geblieben. U n te r den w e ite ren

*) Hiernach ist Jahrbuch 1927 S. 128 unten zu berichtigen.
**) Vgl. dazu auch Handbuch der Pädagogik Bd. IV, S. 217 bis 280.

***) Vgl. H. R i c h e r t ,  Stand und Fortgang der preußischen Schulreform, 
Monatsschrift fü r höhere Schulen, 1929, S. 5.

f) Die wichtigsten Bestimmungen über die höheren Schulen in  Bayern finden 
sich bei Jos. M a y e r ,  Das höhere Unterrichtswesen in Bayern. München 1928.



D er Aufbau des öffen tlichen Schulwesens in  Deutschland_________ 61

V orsch riften  der Schulordnung ist bem erkenswert, daß die Schüler
zahl in  den Klassen I  bis I I I  n ich t über 45, in  den Klassen IV  und V  
n ich t über 40, in  den Klassen V I und V II  n ich t über 35 und in  den 
Klassen V II I  und IX  n ich t über 30 betragen soll*). Bei den U n te r
richtsfächern, die na tü rlich  m it denen a lle r übrigen höheren Leh r
anstalten Deutschlands übereinstimmen, fä llt  die große Zahl der 
W ahlfächer auf. Im  übrigen enthä lt die Schulordnung Bestimmungen 
über die Verbindung von A nsta lten  und Klassen, über die V erte ilung  
der U n te rrich tsze it auf V o r- und Nachm ittag, über das Schuljahr, die 
Aufnahm e und den A u s tr it t  der Schüler, über die Schulaufgaben, 
Hausaufgaben und Übungsaufgaben, die Zeugnisse und Noten sowie 
das V o rrücken  der Schüler. E in  besonderer A b sch n itt handelt von 
der Reifeprüfung (siehe unten un te r c). A ls  Anhang sind der neuen 
Schulordnung die gegenüber früher unveränderten S tundentafe ln der 
höheren Schulen, eine Schülersatzung sowie Bestimmungen und R a t
schläge fü r die E lte rn  und M ie tgeber der Schüler beigefügt.

F ü r das Fach Handelskunde, das in  den Handelsabteilungen der 
bayerischen Realschulen und Oberrealschulen u n te rr ich te t w ird , is t 
durch Bekanntmachung des Staatsm inisterium s fü r U n te rr ich t und 
K u ltus  vom 13. A p r i l  1928 (AB I, S. 238) die Bezeichnung W irtsch a fts 
lehre e ingeführt w orden; zugleich w urde fü r diese W irtscha fts leh re  
ein besonderer Lehrp lan  aufgeste llt. Der U n te rr ich t in  der W ir t -  
schaftslehre soll den Schüler in  einer der A lte rss tu fe  entsprechenden 
Form  m it den w ich tigsten  w irtscha ftlichen  Vorgängen und ihrem  
Zusammenhang v e rtra u t machen und ihn  zum Verständnis des 
heutigen W irtschafts lebens in  seiner Bedeutung, insbesondere auch 
fü r unsere K u ltu r, befähigen. A u f die Erziehung zu einer ethisch 
ve rtie fte n  W irtschaftsauffassung und zu staatsbürgerlichem  Denken 
is t dabei besonderes G ew ich t zu legen. Der w irtscha ftliche  U n te r
rich t, der in  den Klassen IV , V  und V I (U n te rte rtia  bis Untersekunda) 
der Handelsabteilungen m it je dre i W ochenstunden durchgeführt 
w ird , g liedert sich in  die allgemeine W irtscha fts leh re  und das 
be triebsw irtscha ftliche  Rechnungswesen; fü r diese G ebiete w ird  eine 
allgemeine Anw eisung und eine S to ffverte ilung  auf die verschiedenen 
K lassenstufen gegeben.

In  S a c h s e n  is t die in  der D enkschrift vom  Jahre 1926 dar
geste llte  Neuordnung m it geringfügigen Änderungen der Stunden
ta fe ln  w e ite r durchgeführt w orden und nunmehr bis zur O berte rtia  
vorgeschritten .

W ü r t t e m b e r g  hat un te r dem 1. A p r i l  1928 umfassende neue 
Lehrpläne fü r die höheren Knaben- und M ädchenschulen heraus
gegeben (AB I. S. 55). D er Lehrplan, der einen s ta ttlichen  Band 
von 260 Seiten b ilde t, kn ü p ft bewußt an den Lehrp lan  fü r die

*) In  P r e u ß e n  ist durch Erlaß vom 8. November 1928 (Zentralbl. S. 344) die 
Höchstbesuchszahl fü r die Unterstufe der staatlichen höheren Lehranstalten von 55 
auf 50 herabgesetzt worden; an der M itte l- und Oberstufe beträgt sie 44 und 33.
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höheren Knabenschulen von 1912 und den Lehrplan fü r die höheren 
Mädchenschulen von 1914 an. E r nim m t das W ertvo lle , das diese 
Lehrpläne enthalten, auf und e n tw icke lt es, durch neue Ideen be
fruch te t, w e ite r. Zum erstenmal in  der Geschichte des w ü rttem - 
bergischen höheren Schulwesens ist es erre icht, daß e i n Lehrplan 
die Lehrzie le  und Lehraufgaben a lle r höheren Knaben- und Mädchen
schulen un te r e inheitlichen G esichtspunkten zusammenfaßt und sämt
liche an den höheren Lehransta lten behandelten Unterrichtsgeb iete 
in  sich begre ift. Der erste H a u p tte il en thä lt die Stundentafeln, die 
in  den einzelnen Klassen, einschließlich der Leibesübungen, bis zur 
Höchstzahl von 33 W ochenstunden ansteigen. E ine große Zahl von 
fre iw illig e n  Fächern w ird  den Schülern dargeboten. Bem erkenswert 
is t die Teilung des Realgymnasiums in  einen neusprachlichen Zug A  
und einen m athem atisch-naturw issenschaftlichen Zug B. Der le tz te re  
b rich t die erste neuere Fremdsprache, die in  Klasse IV  (U n te rte rtia ) 
beginnt, nach Klasse V I (Untersekunda) ab zugunsten einer stärkeren 
Betonung der m athem atisch-naturw issenschaftlichen Fächer. Auch 
in  der sechsklassigen Realschule sind zwei Züge unterschieden. D er 
eine deckt sich m it den Klassen I  bis V I der Oberrealschule, der 
andere fü h rt nur e i n e  neuere Fremdsprache als P flich tfach durch 
und weist dafür ve rs tä rk ten  U n te rrich t in  den m athem atisch-natur
w issenschaftlichen und zeichnerischen Fächern auf. E ine ähnliche 
Gabelung zeigt die sechsklassige Mädchenrealschule, die ebenfalls 
in  einem Zug B nur e i n e  neuere Fremdsprache pflichtm äßig le h rt 
und dafür einen ve rs tä rk ten  U n te rrich t in  den Naturw issenschaften 
und den w eib lichen Handarbeiten b ring t. Lehrpläne fü r die 
Deutsche Oberschule und fü r Aufbauform en sind n ich t aufgeste llt 
worden, da solche Schulen in  W ürttem berg  bis je tz t n ich t v o r
handen sind.

Innerhalb der einzelnen Schulform en zeigt der Lehrp lan im  V e r
gleich m it den Plänen von 1912 und 1914 eine Verm ehrung der S tunden
zahlen fü r Deutsch, Geschichte und Erdkunde, fü r die Kunstfächer 
und die Leibesübungen, dagegen eine Verm inderung in  den Stunden
zahlen fü r die Fremdsprachen und die m athem atisch-naturw issen
schaftlichen Fächer. A n  der a lten Übung, in  den obersten Klassen 
a lle r V o llansta lten  einen zweistündigen U n te rrich t zur E inführung 
in  die Philosophie zu geben, ist festgehalten worden.

Der zweite  H aup tte il behandelt in  k la rem  A u fbau  die Lehrziele 
und Lehraufgaben sowie das Lehrverfah ren  fü r die verschiedenen 
Schulen und U nterrich ts fächer. A ls  gemeinsame Aufgabe a lle r 
höheren Schulen bezeichnet er die Erziehung zu tüchtigen deutschen 
M ännern und Frauen von höherer allgem einer B ildung durch harm o
nische Schulung a lle r geistigen, seelischen und körperlichen  K rä fte , 
durch Stählung zu p flich tbew ußte r A rb e it auf s ittlich -re lig iöse r 
Grundlage, durch V e rm ittlung  fester und gediegener Kenntnisse, 
A n le itung  zu w issenschaftlichem Denken und Pflege der Liebe zum
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deutschen Vaterland und zur engeren Heim at. D ie Anweisungen 
über das Lehrverfahren sind sehr ausführlich gehalten; die Lehrau f
gaben fü r die einzelnen Klassen sind sorg fä ltig  abgegrenzt. A u f 
E inze lhe iten kann h ie r n ich t eingegangen werden. Es soll nur e r
wähnt werden, daß fü r die Knabenschulen das Französische, fü r die 
Mädchenschulen das Englische erste Fremdsprache is t und daß sich 
aus dieser Regelung schon je tz t erhebliche Schw ierigke iten e r
geben haben.

Die württem bergischen Lehrpläne versuchen die Resultante der 
konservativen und der vorwärtsdrängenden K rä fte  zu finden; man 
hat liebevolle  Schonung des guten A lte n  m it sorg fä ltiger Beachtung 
des w e rtvo llen  Neuen verbunden, hat hohe, aber erre ichbare Ziele 
und Forderungen geste llt und gefährliche Verfrühung in  der A us
w ahl der B ildungsgüter nach M ög lichke it zu verm eiden gesucht. D ie 
Organisationsformen, die der Lehrp lan b ie te t, suchen m it ih re r B e
w eg lichke it und Anpassungsfähigkeit die M itte  zw ischen der p reuß i
schen und der sächsischen Schulreform  zu halten.

In  Fortfüh rung  der Schulreform  is t in  W ürttem berg  auch eine 
neue Schulordnung fü r die höheren Lehransta lten aufgeste llt worden, 
die u. a. Aufnahm e, A u s tr it t  und Versetzung der Schüler, das Ü ber
springen von Klassen, die Schulstrafen, Hausaufgaben, Beteiligung 
an Vere inen u. dgl. ordnet und W eisungen fü r das V erha lten  der 
Schüler gibt.

In  B r a u n s c h w e i g  sind die im  Dezember 1927 erschienenen 
Lehrpläne m it Beginn des Schuljahrs 1928/29 endgültig durchgeführt 
worden. Sie umfassen ebenfalls a lle Schulgattungen und Lehrfächer, 
geben fü r jedes Fach m it knappen W orten  das Lehrz ie l und die 
allgemeinen Aufgaben an, bringen methodische Bemerkungen, die 
sich auf das W ich tigste  beschränken, und setzen die S to ffverte ilung  
fü r die einzelnen Klassen fest. W e ite rh in  hat H a m b u r g  
in  fünf H eften Lehrpläne fü r die höheren Schulen ve rö ffen tlich t. 
Das erste H e ft en thä lt evangelische Religionslehre, Deutschkunde, 
Geschichte und E rdkunde; das zweite Lateinisch, G riechisch und 
Hebräisch, das d r itte  Englisch, Französisch und Spanisch, das v ie rte  
die M athem atik  und Naturw issenschaften, das fünfte  die kü n s tle r i
schen Fächer und die kö rperliche  Erziehung. Jedes H e ft b ring t 
grundsätzliche und methodische Ausführungen sowie die allgemeinen 
Lehrzie le und Lehraufgaben fü r die verschiedenen Fächer und 
Klassen. U n te r Deutschkunde w ird  zusammengefaßt Deutsch im 
engeren Sinne sowie Philosophie und bildende Kunst. A ls  Aufgabe 
der Deutschkunde, die an jeder Schule im  M itte lp u n k t des gesamten 
U n te rrich ts  stehen soll, w ird  es bezeichnet, die Jugend zum V e r
ständnis und dam it zur Liebe und Verehrung fü r die unsere V o lks 
e inhe it begründenden E igenwerte zu erziehen, indem sie diese E igen
w erte  zeigt in  Sprache, S chrifttum  und Kunst, in  S itte , W e lt
anschauung und Recht, in  Stammesart, V o lksa rt und Staat, in  Land-
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Schaft, W irts ch a ft und W ohnung. Der deutsche U n te rrich t soll auf 
seiner ganzen L in ie  eine Übung zur Philosophie sein; besondere 
Stunden w ie in  W ürttem berg  sind dafür n ich t angesetzt. D ie 
bildende Kunst soll auf der U n te r- und M itte ls tu fe  im  wesentlichen 
als einfache Anschauung oder Illu s tra tio n  geboten werden. A u f der 
Oberstufe soll ih re E n tw ick lung  im  Zusammenhang m it der Behand
lung der geistigen Strömungen dargeste llt werden. Auch die Lehr
pläne fü r die übrigen Fächer zeigen eine sorgfältige Abgrenzung der 
Aufgaben fü r die verschiedenen Klassenstufen und bieten in  den 
grundsätzlichen Ausführungen und methodischen Anweisungen w e rt
vo lle  und eigenartige Gedanken., Sie sind fü r die einzelnen Fächer 
verschieden ausführlich gehalten, gehen aber durchweg über den 
C harakte r bloßer R ich tlin ien  hinaus und geben übera ll genaue A b 
grenzungen, ohne die F re ihe it des Lehrers allzusehr einzuengen.

b) A u f b  a u  d e s  h ö h e r e n  S c h u l w e s e n s  u n d  F o r m e n  
d e r  h ö h e r e n  S c h u l e ,

Im  A u fbau  des höheren Schulwesens hat sich grundsätzlich 
n ichts geändert, aber die A nzah l der V o llansta lten  und die Zahl 
der v e r s c h i e d e n e n  Form en der höheren Schule*) is t ständig 
im  Wachsen. Ü bera ll, selbst in  den k le insten  Städten, tre te n  im  
Zusammenhang m it dem W e ttla u f zur Reifeprüfung Sonderwünsche 
auf, und die Verw altungen le isten diesem wachsenden Ind iv idua 
lismus auffa llend wenig W iderstand. Es is t heute überhaupt n ich t 
möglich, eine genaue und vollständige Ü bersicht über die v e r
schiedenen Form en der höheren Schule zu geben. Da zudem die 
Lehrpläne und R ich tlin ien  den einzelnen Schulen sehr v ie l F re ihe it 
in  der Gestaltung des U n te rrich ts , in  der W ah l der Fremdsprachen 
und in  der Betonung der verschiedenen Fächer lassen, so hat p ra k 
tisch fast jede höhere Schule ein besonderes Gesicht. Der Ü ber
gang von einer Schule zur anderen bei einem Ortswechsel is t dadurch 
sehr erschw ert; insbesondere b ie te t die verschiedenartige Lösung 
der Frage, in  w e lcher Reihenfolge und an w elcher Stelle der Schul
bahn die Frem dsprachen einsetzen, große Schw ierigke it. Deshalb 
t r i t t  überall, im  Reichstag, in  der Tages- und Fachpresse, bei den 
Hochschulen, auf Lehrerversam m lungen, bei Lehrerorganisationen**), 
bei Behörden usw. im m er s tä rke r die Forderung nach einer V e re in 
he itlichung des höheren Schulwesens, vo r allem  nach einer e inhe it
lichen Festsetzung der Sprachenfolge an den einzelnen Schultypen

*) Unter den im Auftrag des Zentralinstituts für Erziehung und U nterricht 
in der Sammlung „Schulreform und Bildungsziel" herausgegebenen W erken ist 
neu erschienen: F. B e h r e n d ,  Reformanstalten und Oberrealschule. Leipzig 1928.

**) Vgl. z. B. die Entschließung des Deutschen Philologenverbandes auf der 
W iener Verbandstagung im Mai 1929, den Antrag des Zentrums im Reichstag 
vom 13. Ju li 1928 (Drucksache Nr. 324) und die Entschließung des Hochschultags 
vom Jahre 1927 (M itteilungen des Verbands der Deutschen Hochschulen, Jahr
gang 1927, S. 114).
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hervor. Bis je tz t is t es n ich t gelungen, in  dieser R ichtung irgend
welche F o rtsch ritte  zu erzielen. Es scheint im  Gegenteil, als ob die 
Regelung dieser Frage den maßgebenden Behörden im m er mehr en t
g le iten würde*). Ob es in  absehbarer Ze it möglich sein w ird , 
Besserung zu schaffen, is t bei der E igenart der Zuständigke it in  
Schulsachen sehr fraglich.

Zu den Ausführungen auf S. 145 ff. des Jahrbuchs 1927 ist, te ils  
als Ergänzung, te ils  als Berichtigung folgendes nachzutragen:

In  O l d e n b u r g  ist nur fü r die Gymnasien und Realgymnasien 
der Landesteile O ldenburg und Lübeck das Englische als erste 
Fremdsprache vorgeschrieben; im  Landesteil B irken fe ld  herrscht das 
Französische vor. A n  den O berrealschulen und Deutschen O ber
schulen in  H a m b u r g  is t neben dem Französischen als zweite 
Fremdsprache auch das Spanische zugelassen. Die hamburgische 
Oberschulbehörde hat auf den Beginn des Schuljahrs 1929/30 den 
Versuch einer Neuregelung der Sprachenfrage unternommen. H ie r
nach ist an jeder staatlichen höheren Schule mindestens e i n Zug 
m it Englisch als grundständiger Fremdsprache von Sexta an e inzu
rich ten ; ausgenommen davon sind die Gymnasien, auch der deutsche 
Zug am W ilhelmsgymnasium, sowie das Realgymnasium des Johan- 
neums, die in  a llen Zügen m it La te in  in  Sexta beginnen. W enn 
zwei oder mehrere Sexten an einer höheren Schule gebilde t sind, 
so w erden an einigen Schulen Paralle lzüge m it Französisch als 
grundständiger Fremdsprache e ingerichte t; Spanisch als grund
ständige Fremdsprache finde t sich nirgends. Die zweite  neuere 
Fremdsprache, die an Real- und O berrealschulen in  U n te rte rtia , an 
Realgymnasien in  O berte rtia  und an Deutschen Oberschulen in 
Untersekunda einsetzt, w ird  bis zur Reifeprüfung beibehalten. In 
der M ehrzahl der Realschulen und O berrealschulen is t diese zweite 
Fremdsprache Französisch, an einigen Spanisch. W o Französisch 
erste Fremdsprache ist, muß Englisch die zweite  sein. Von O ber
sekunda ab kann übera ll w ah lfre i La te in  oder Spanisch oder F ran
zösisch gelernt werden. In  den Realgymnasien, die m it Englisch oder 
Französisch beginnen, setzt m it U n te rte rtia  das Lateinische, m it 
O be rte rtia  das Französische oder Spanische bzw. Englische ein; bei 
Beginn m it La te in  fo lg t in  der Q uarta  Englisch und in  der O ber
te rtia  Französisch oder Spanisch. In  den Gymnasien, die m it La te in  
beginnen, setzt in  Q uarta das Englische, in  U n te rte rtia  das Griechische 
ein; von Obersekunda ab kann w ah lfre i Französisch ge lernt werden. 
Von den grundständigen deutschen Oberschulen beginnen zwei 
Züge m it Englisch, einer (das W ilhelm sgym nasium ) m it Lateinisch. 
In  den beiden ersteren setzt m it Untersekunda die zw eite  F rem d
sprache (Lateinisch oder Französisch) ein; im  W ilhelm sgym nasium  
beginnt m it Q uarta das Englische. Auch in  den Aufbauschulen w ird

*) Ein anschauliches Beispiel fü r die verwirrende V ielgestaltigkeit gibt das 
Berliner höhere Schulwesen; vgl. Nydahl, a. a. 0 . S. 109ff.

Das deutsche Schulwesen. 1928. 5



66 D er A u fbau  des öffen tlichen Schulwesens in  Deutschland

stets m it Englisch begonnen; die zweite  Fremdsprache ist Lateinisch 
im  einen, Französisch im  zweiten, Spanisch im d ritte n  Zug. F ü r das 
w eib liche höhere Schulwesen sind ähnliche Bestimmungen getroffen, 
doch g ib t es h ie r keine Schulen m it grundständigem Latein. Es ist 
k la r, daß in  einer Großstadt, die jeden Schultyp mehrmals führt, eine 
solche, a llen W ünschen gerecht werdende Regelung möglich ist; fü r 
die übrigen Länder und auch fü r einzelne Gebiete in  ihnen kann 
aber die Frage auf diesem Wege n ich t gelöst werden.

In  P r e u ß e n ,  wo das Reformgymnasium nur auf besonderen 
A n tra g  zugelassen w ird , is t die Übereinstim m ung m it dem Reform 
realgymnasium nur bis zur d r itte n  Klasse (Quarta) einschließlich vo r
handen; von dieser Klasse ab unterscheiden sich die Stundenzahlen 
fü r Late in  und fü r die neuere Fremdsprache.

Die A  u f b a u s c h u 1 e*) hat sich außerordentlich rasch ent
w icke lt. O bw ohl dieser B e rich t im  allgemeinen von statistischen 
Angaben absehen muß, möge h ie r eine Ausnahme gestattet sein. 
Die Zahl der Aufbauschulen be träg t nach einer neueren Zusammen
stellung in  Preußen 114, im  Saargebiet 3, in  Sachsen 11, in  O lden
burg 11, in  Thüringen 2, in  M ecklenburg-S chw erin  2, in  Ham burg 1 
m it d re i Zügen, in  Brem en 1, in  Braunschweig 2, in  A n h a lt 1, in  
Lippe 1, in  Hessen 4, in  Baden 3. Dabei is t zu bemerken, daß in  
Baden, abweichend von a llen übrigen Ländern, die Abzweigung 
schon nach dem sechsten Schuljahr e rfo lg t und der Lehrgang sieben
jährig  ist. D ie einzigen Länder, die hiernach noch keine zur Reife
prüfung führenden Aufbauschulen haben, sind Bayern, W ürttem berg  
und M eck lenburg -S tre litz . A n  Fremdsprachen werden in  diesen 
Aufbauschulen Lateinisch, Französisch, Englisch, Spanisch gelehrt, 
und zw ar finden sich alle denkbaren Kom binationen zwischen diesen 
v ie r Sprachen zu je zwei. W as die räum liche V erte ilung  a nbe trifft, 
so finden sich etw a 58 v. H . a lle r Aufbauschulen in  S tädten von 
weniger als 10 000 E inwohnern, 11 v, H. in  Städten von m ehr als 
100 000 E inwohnern, 31 v. H. in  Städten von 10 000 bis 100 000 E in 
wohnern. D ie meisten Aufbauschulen, nam entlich diejenigen, die als 
Sammelschulen fü r die Landjugend dienen, sind m it Schülerheimen 
verbunden* **). Zur Förderung der äußeren Belange und inneren W erte  
der Deutschen Oberschulen und der Aufbauschulen is t ein Verband 
Deutscher Oberschulen und Aufbauschulen gegründet worden, der 
auch eine Z e itsch rift herausgibt***). In Großstädten, in  denen das

‘ ) Durch die Einrichtung von A u f b a u k l a s s e n  an Volksschulen, die in 
un terrich tlicher H insicht andere Ziele verfolgen als die A u f b a u s c h u l e  (vgl. 
oben S. 41), ist le ider eine neue Verw irrung der Terminologie entstanden.

**) Vgl. die Übersicht in der Zeitschrift „Deutsche Oberschule und Aufbau
schule'1, 2. Jahrgang 1929, S. 71.

***) Sämtliche jSonderbestimmungen für die preußischen Aufbauschulen sind 
enthalten in H eft 22 der Weidmannschen Taschenausgaben, 2. Aufl. 1929. — 
Über Entstehung und Entw icklung dieser Schularten in Sachsen vgl. die Schrift 
von Max P a u l ,  Die Deutsche Oberschule und Aufbauschule in Sachsen, 
Annaberg i. E. 1928.
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Ausleseverfahren von der Grundschule zur höheren Schule hoch ent
w ic k e lt ist, zeigt sich im m er mehr, daß es n ich t le ich t ist, fü r etwa 
vorhandene Aufbauschulen noch genügend Schüler zu gewinnen. 
Die Erfahrungen, die m it den Reifeprüfungen der Aufbauschulen im  
F rüh jahr 1928 gemacht w orden sind, scheinen befried igend zu sein’ ).

A u f dem G ebiet des h ö h e r e n  M ä d c h e n s c h u l w e s e n s  
ist vo r allen Dingen auf die starke Verm ehrung der zur Reifeprüfung 
führenden A nsta lten  (Oberlyzeen, S tudienanstalten, M ädchenober
realschulen u. dgl.) hinzuweisen; in  P r e u ß e n  be träg t ih r  A n te il 
an der Gesamtzahl der höheren M ädchenschulen bereits 60 v.,H., 
während der A n te il der N ich tvo llans ta lten  nu r 40 v. H. ist. A ußer
dem wächst, nam entlich in  den Ländern und Gebieten, in  denen die 
Verm ehrung der Mädchenschulen n ich t so s ta rk  h e rv o r tr itt, die Zahl 
der Mädchen, die höhere Knabenschulen besuchen, in  auffa llend 
starkem  Maße. So beträgt der A n te il der M ädchen an den Gesamt
schülerzahlen der Knabenschulen beispielsweise in  Preußen 9,0 v. H. 
(Zentra lb l. 1929, S. 61), in  W ürttem berg  12,2 v. H. (ABI. 1929, S. 43). 
Höhere Lehransta lten, die den Gymnasien und Realgymnasien 
der Knaben verg le ichbar sind, d. h. einen Lehrgang m it grund
ständigem Late in  haben, beginnen sich ebenfalls zu en tw icke ln . In  
B a y e r n  is t ih re  Zahl ziem lich groß. S a c h s e n  hat an einem 
Mädchengymnasium in  Dresden Ostern 1927 einen Zug m it grund
ständigem La te in  e ingerichte t, und auch B e r l i n  hat neuerdings eine 
derartige höhere Mädchenschule. Die neuen Lehrpläne fü r die 
höheren Schulen, die in  der Berich tsze it erschienen sind, und über 
die oben be rich te t wurde, gelten grundsätzlich auch fü r die w e ib 
lichen Lehransta lten, entha lten aber da und d o rt H inweise auf die 
besondere E igenart des U n te rrich ts  an diesen,

Die F r a u e n s c h u l  e” ) hat zahlenmäßig und nach ih re r 
inneren Ausgestaltung w e ite re  F o rtsch ritte  gemacht. In  dem neuen 
Lehrp lan fü r die höheren Schulen W  ü r t t e m b e r g s  w ird  als ih r 
Z iel angegeben, daß sie keine Fachschule sein w o lle , sondern in  
Fortsetzung und Ergänzung der M ädchenrealschule eine grund
legende (allgemeine) E inführung in  die besonderen w e ib lichen Lebens- 
aufgaben zu geben habe. Aus dieser Zielsetzung w ird  das eigentüm
liche Gepräge der (einjährigen) Frauenschule abgele ite t: sie verb inde t 
p raktische Unterweisungen zu hausw irtscha ftlicher und hausm ütter
licher Betätigung m it einer W eite rfüh rung  bestim m ter w issenschaft
liche r Fächer über die Ziele der M ädchenrealschule hinaus. Im  
V ordergrund des U n te rrich ts  soll die p raktische A rb e it stehen; ih r 
sind etwa zwei D r it te l der verfügbaren Z e it zugete ilt. Dabei sind 
zu berücksichtigen: Haushaltungskunde (Kochen, Hausarbeit), Hand- * **)

‘ ) Vgl. Deutsche Oberschule und Aufbauschule. 2. Jahrgang, Heft 1/2, De
zember 1928, S. 9 ff.

**) Vgl. das vom Zentra linstitu t fü r Erziehung und U nte rrich t herausgegebene 
Buch „Frauenschulen“ . Leipzig, Quelle & Meyer, 1928.
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arbeit, K inderpflege und K inderbeschäftigung, Sämtliche praktischen 
A rb e ite n  sollen in  engem Zusammenhang m it den notwendigen 
theoretischen Belehrungen betrieben werden. F ü r den allgemein 
bildenden w issenschaftlichen U n te rrich t sind te ils solche Gebiete 
zu wählen, die zum Verständnis des Lebens der Gegenwart führen 
und deren Kenntnis die F rau  zu r ich tig e r Auffassung und Leistung 
ih re r Aufgaben befähigt, oder aber solche Gebiete, die durch Aus
einandersetzung m it Fragen der W eltanschauung, der Lebensführung, 
der seelischen E n tw ick lung  und der Erziehung geeignet sind, die 
Schülerinnen in  allgemein m enschlicher H ins ich t zu fördern, sie zur 
K la rh e it über ihre innere S tellung gegenüber ih re r Lebensaufgabe 
zu führen und das G efühl der V eran tw ortung  in  ihnen zu wecken. 
Das B a d i s c h e  M in is te rium  des K u ltus und U n te rrich ts  hat am 
19. M ärz 1928 eine Bekanntmachung über die Gestaltung der Frauen
schule erlassen (ABI. S, 61). D a rin  w ird  ebenfalls betont, daß die 
Frauenschule keine Fachschule ist. Sie hat den Zweck, die heran- 
wachsenden M ädchen in  die w ich tigsten  Gebiete einzuführen, die 
m it dem Beru f der F rau  und M u tte r in  engem Zusammenhang stehen, 
und die in  der M ädchenrealschule erworbene B ildung zu befestigen, 
zu ve rtie fen  und zu erw e ite rn . G le ichze itig  soll die auf der F rauen
schule erhaltene Ausb ildung die Grundlage schaffen fü r die Zu
lassung der Mädchen zu Schulen, die auf w e ib liche Berufsarten v o r
bereiten. Die Frauenschule hat in  Baden in  der Regel einen zw ei
jährigen Lehrgang; doch können auch Frauenschulen m it einjährigem 
Lehrgang e ingerich te t werden. Der Lehrp lan umfaßt H ausw irt
schaftslehre, E inführung in  Erziehungsfragen und Gesundheitslehre 
sowie allgem ein bildende Fächer einschließlich einer Fremdsprache.

Die sogenannte F r a u e n o b e r s c h u l e ,  d. h. die dre ijährige 
Frauenschule, is t in  der Fachpresse und auf Tagungen und K on 
gressen ausgiebig theoretisch e rö rte rt worden*), ohne daß sich bis 
je tz t eine ganz e inheitliche M einung gebildet hätte . Die F rauen
oberschulen, die außer in  Preußen (je tz t 20 an der Zahl) auch in  Thü
ringen entstanden sind, gelten demnach im m er noch als Versuch. 
Das P r e u ß i s c h e  M in is te rium  fü r W issenschaft, Kunst und V o lks 
b ildung hat jedoch in  einem Erlaß vom 6. M ärz 1929 (Zentra lb l. S. 140) 
gewisse allgemeine R ich tlin ien  fü r diese Versuche aufgeste llt. Die 
neue Schulform  is t hiernach aus dem Bestreben entstanden, neben den 
zur Reifeprüfung führenden höheren Schulen fü r die w e ib liche Jugend 
eine Schule zu schaffen, die eine höhere A llgem einb ildung m it be
sonderer Betonung der w e ib lichen Sonderaufgaben ve rm itte ln  soll. 
Zu den K ernfächern der Oberstufe der höheren Schule tre ten  in 
der Frauenoberschule als charakteristische Fächer Nadelarbe iten

*) Vgl. z. B. Deutsches Philologenblatt 1928, S. 252 und 294, Deutsche Mädchen
bildung, Jahrgang 1927 Heft 10, 1928 Heft 1 und 4, Die Erziehung, 3. Jahrgang 
1928 Heft 9.
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und H ausw irtschaft; Zeichnen und M usik  finden besondere Pflege; 
auch w ird  eine erste E inführung in  sozialpädagogische Aufgaben 
gegeben. Das Abschlußzeugnis der dre ijährigen Frauenschule ve r
le ih t n ich t die Berechtigung zur Im m a triku la tion  an einer w issen
schaftlichen Hochschule. Dagegen können die A bso lventinnen der 
dre ijährigen Frauenschule darauf rechnen, daß sie e in tre ten  können 
in  die Berufsausbildung zur G ewerbelehrerin, in  die zur Z e it noch 
bestehende Berufsausbildung zur technischen Lehrerin , in  die W e rk 
lehrerbildungsanstalten, in  die Beru fsvorb ildung fü r das künst
lerische Lehram t an höheren Schulen, wenn sie noch gewisse Sonder
bedingungen erfü llen  und in  die auf ein Jahr ve rkü rz te  Ausbildung 
zur Haushaltp flegerin gemäß dem Erlaß vom  23. M ärz 1929 (Zen- 
tra lb l. S. 126). E ine allgemeine Anweisung fü r Lehrplan, Stunden
zahlen usw. der dre ijährigen Frauenschule is t bis je tz t n ich t heraus
gegeben worden. D ie einzelnen Schulen sind m it selbständigen und 
zum T e il e igenartigen Versuchen beschäftigt. E ine Vereinbarung 
der U n terrich tsverw a ltungen über die gegenseitige Anerkennung der 
Frauenschulen is t in  Vorbere itung.

I n B a y e r n  wurden am 8. Jun i 1928 (ABI. S. 274) neue Bestim 
mungen über die Zulassung von M ädchen zu den höheren L eh r
anstalten fü r Knaben erlassen. H iernach können an O rten  ohne eine 
sechs- oder neunklassige höhere Lehransta lt fü r M ädchen Schüle
rinnen ohne weiteres in  die höheren Knabenschulen aufgenommen 
werden. A n  O rten, an denen sich zw ar ein Lyzeum, aber keine 
neunklassige Lehransta lt fü r Mädchen befindet, dürfen M ädchen in  
die erste Klasse (Sexta) von Vollgym nasien und in  die siebente 
Klasse (Obersekunda) von O berrealschulen fü r Knaben aufgenommen 
werden. Ähnliches g ilt, wenn eine „höhere M ädchenschule“  (vgl. 
Jahrbuch 1927, S. 128) am O rt ist, doch dürfen h ie r M ädchen auch 
in  Klasse IV  (U n te rte rtia ) von Real- und O berrealschulen auf
genommen werden. In  a llen Fä llen  is t die Aufnahm e von Mädchen 
davon abhängig, daß in  der A n s ta lt Raum ist und daß ih re  A u f
nahme keine M ehrung der K lassen e rfo rdert.

Eine ganz neue Form  der höheren Schule, die in  den le tz ten 
» ahren entstanden ist, is t das sogenannte A b e n d g y m n a s i u m ,  
das auch als eine besondere Form  der E rwachsenenbildung an
gesehen werden kann. Die erste A n s ta lt dieser A r t  w urde in  B e rlin  
am 1. September 1927 eröffnet. D ie Städte Essen, Hannover, Köln, 
Kassel, G elsenkirchen und andere fo lg ten bald nach. Das Äbend- 
gymnasium legt den Lehrp lan der Deutschen Oberschule in  A u fbau 
form  m it Englisch (gelegentlich auch Late in isch oder Französisch) 
als erster, Französisch (zuweilen Late in isch oder Englisch) als 
zw e ite r Fremdsprache (von Obersekunda ab) zugrunde. D er U n te r
r ic h t finde t M ontag bis F re itag  von 7 bis 10 U hr abends s ta tt. D ie 
Schule umfaßt die Klassen O berte rtia  bis O berprim a und setzt V o lks 
schulbildung und zurückgelegtes 18. Lebensjahr voraus. D ie E r
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fahrungen scheinen bis je tz t befriedigend zu sein, doch is t es noch 
zu früh, um ein abschließendes U rte il b ilden zu können*).

Angesichts der verschiedenen Berechtigungen, die den einzelnen 
Form en der höheren Schulen zuerkannt worden sind, is t es von 
besonderem W ert, daß einige U n terrich tsverw a ltungen in  den le tzten 
Jahren diese Berechtigungen übers ich tlich  zusammengestellt haben. 
Zu erwähnen is t h ie r die Bekanntmachung der preußischen Schul
verw a ltung  (Zentra lb l. 1926, S. 370)**), sowie eine Zusammenstellung 
der bayerischen U nterrich tsverw altung***). A uch  h ie r zeigt sich 
jedoch, daß w ir  von einer E in h e itlich ke it der Berechtigungenf) und 
von einer tatsächlichen G leichste llung a lle r zur Hochschulreife 
führenden höheren Lehransta lten, die doch e rw a rte t werden könnte, 
noch w e it en tfe rn t sind. Es be rüh rt höchst eigenartig, wenn man 
sieht, daß z. B. vom  Forstm ann in  W ürttem berg  eine weitgehende 
lateinische V o rb ildung  verlang t w ird , während er in  anderen Ländern 
m it w e it w eniger oder gar keinem  La te in  fach lich ebenso Gutes le istet. 
D ie übermäßige Ausbildung des Berechtigungswesens und die Ü ber
spannung der A n forderungen an die Schulvorbildung, die le tz ten 
Endes m it der w irtscha ftlichen  und po litischen Lage und m it der 
Ü berfü llung a lle r Berufe zusammenhängt, w ird  allgemein b e k la g tff) .  
A b h ilfe  is t w oh l n ich t möglich, solange die tie fsten Ursachen n icht 
beseitig t sind.

c) A r b e i t s f o r m e n  d e r  h ö h e r e n  S c h u l e .
D ie neuen A rbe its fo rm en  der höheren Schule, die im  Jahrbuch 

1927 S. 155 in  den Grundzügen geschildert wurden, sind in  den ve r
schiedensten Ausgestaltungen w e ite r ausgebildet worden. So findet 
man z. B. die G ruppenbildung oder Gabelung in  dem neuen w ü r t -  
t e m b e r g i s c h e n  Lehrp lan angedeutet, wenn d o rt die M ög lich 
k e it be ton t w ird , nach Begabung und Neigung der Schüler durch 
fre iere  G estaltung des U n te rrich ts  in  den beiden obersten Klassen 
a lle r A rte n  von V o llans ta lten  entweder die sprachlich-geschichtlichen 
oder die m athem atisch-naturw issenschaftlichen Fächer s tä rke r zu 
pflegen. Demselben Zw eck dienen in  diesem Lehrp lan  die oben 
schon erwähnten Parallelzüge der Realschulen und der Real
gymnasien, die zahlreichen fre iw illig e n  Fächer und die ebenfalls zur

*) Vgl. P. A. S i l b e r m a n n ,  Das Abendgymnasium, Leipzig, Quelle & 
Meyer, 1928; ferner Pädagogisches Zentralblatt 1928, S. 425 sowie die Zeitschrift 
„Das Abendgymnasium", Verlag Bong & Co., Berlin ; auch N y d a h 1, a. a. O. S. 194,

**) Abgedruckt nach dem Stand vom 1. August 1928 auf S. 220ff. von H eft 41 
der Weidmannschen Taschenausgaben.

***) Vgl. Josef M a y e r ,  a. a. O. S. 601 ff. und Ministerialbekanntmachung 
vom 25. Ju li 1927 (ABI. S. 213).

f) Über die Berechtigungen weiblicher Schulen siehe Deutsche Mädchen
bildung 5. Jahrgang. 1927, H eft 3/4.

t t )  Vgl. z. B. die Entschließung des Deutschen Industrie- und Handelstags vom 
16. A p ril 1929 (Preuß. Zentralbl. 1929, S. 186) und die Entschließungen verschiedener 
Lehrervereine (Deutsche Mädchenbildung 5. Jahrgang 1929, Heft 7, S. 321).
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E inrich tung  empfohlenen freien Arbeitsgem einschaften. Der S. 58 
erw ähnten L ü b e c k  sehen Neuordnung des Schulwesens, die n a tü r
lich  auch die höhere Schule sta rk  berührt, lieg t der Gedanke des 
K ern - und Kurssystems zugrunde. Auch in  P r e u ß e n ist einzelnen 
Schulen eine fre iere  Gestaltung des U n te rrich ts  auf der Oberstufe 
im  Sinne der Gabelung oder des K ern - und Kurssystems gestattet*).

Eine große Bedeutung haben die S tudien- und W anderfahrten 
fü r die U nte rrich ts - und Erziehungsarbeit der höheren Schulen 
gewonnen. Ganze Klassen fahren nach München, um die Schätze 
des Deutschen Museums zu besichtigen, nach W eim ar zu 
den Nationalfestspielen, zu den Jugendtagen des Vereins fü r das 
Deutschtum im  Ausland, nach England, F rankre ich  und den nor
dischen Ländern. D ie Schullandheimbewegung, die bisher besonders 
in  N ord- und M itte ldeu tsch land  ve rb re ite t war, hat nunmehr auch 
in  Baden, Hessen und W ürttem berg  Fuß gefaßt; verschiedene 
U n te rrich tsverw a ltungen haben R ich tlin ien  fü r  die Benutzung von 
Schullandheimen aufgeste llt. Besonders eingehend sind die R ich t
lin ien fü r  die Benutzung von Schullandheimen, fü r die Entsendung 
von Jugendlichen in  Schul- und Ferienheime, die die h a m b u r -  
g i s c h e  Oberschulbehörde erlassen hat. Sie sind entha lten in 
e iner D enkschrift über die Erholungs- und Schullandheime fü r 
K inde r in  Hamburg, die die Oberschulbehörde anläßlich der 3. Ta
gung des Reichsbundes der deutschen Schullandheime im  O ktober 
1928 herausgegeben hat. Das w ü r t t e m b e r g i s c h e  K u lt 
m in isterium  hat in  einem Erlaß vom 5, Dezember 1928 (Am tsbl. S. 396) 
grundsätzlich seine B e re itw illig k e it e rk lä rt, Versuche im  Sinne des 
Schullandheimgedankens zu genehmigen, wenn folgende Voraus
setzungen e r fü llt sind: A u f die E lte rn  darf ke in  Zwang ausgeübt 
werden, ihre K inde r m itzuschicken. Die Schüler und Schülerinnen, 
die n ich t m itgehen dürfen, müssen während der Abw esenheit der 
Klasse am Schulort regelmäßigen U n te rrich t erhalten. Im  Schul
landheim  is t regelmäßiger und geordneter U n te rr ich t im  Rahmen 
des Lehrplans zu erte ilen ; der begleitende Lehrer is t fü r die E r
reichung des Lehrzie ls und fü r eine möglichst fruchtbringende Ge
staltung des A u fen tha lts  auch in  erzieherischer und gesundheitlicher 
H ins ich t ve ran tw o rtlich . Die fü r die Schüler bestehende U n fa ll
versicherung ist auch auf die Ze it des A u fen tha lts  im  Landheim  zu 
erstrecken. Der Staat anerkennt keine H a ftp flich t. A u f schwäch
liche und erholungsbedürftige K inde r is t besondere R ücksich t zu 
nehmen. In  zw eife lha ften  Fä llen  is t der Schularzt vo rher zu hören.

D ie Zahl der Schullandheime in  ganz Deutschland be träg t an
nähernd 200. Davon sind mehr als die H ä lfte  fü r höhere Schulen, 
der Rest fü r M itte lschu len  und Volksschulen bestim m t. Ü bera ll

*) Siehe z. B. die Berliner Reformanstalten im Grunewald und in  Karlshorst 
und die Schulfarm auf der Insel Scharfenberg im Tegeler See. N y d a h l ,  
a. a. 0 . S, 122 bis 186.
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w ird  im  Gegensatz zu den K indererholungsheim en, die E inrichtungen 
der Jugendw ohlfahrts- und Gesundheitspflege m it wesentlich gesund
heitsfürsorgerischer Zielsetzung sind, die pädagogische und erziehe
rische Zielsetzung der Schullandheimbewegung hervorgehoben* **)).

Es kann n ich t verschw iegen werden, daß sich in  den letzten 
Jahren die Stimmen derer gem ehrt haben, die glauben, daß auf dem 
G ebiet der fre ien U nterrichtsgesta ltung, w ie sie durch die Schul
re form en der le tz ten  Jahre in  m ehr oder weniger weitgehender Weise 
in  fast allen Ländern angebahnt w orden ist, bere its des Guten 
zuvie l getan werde, daß eine schärfere K onzentra tion  und straffere 
A rb e it fü r die Jugend vonnöten sei, und daß bei a lle r W ertschätzung 
des Arbeitsschulgedankens und der fre ien  Schularbe it doch das solide 
Lernen und das sichere W issen und Können n ich t vernachlässigt 
werden dürfte . Es is t zu hoffen, daß sich aus den E rörterungen, die 
über diese Frage eingesetzt haben, schließ lich in  der P raxis der 
rich tige  M itte lw e g  herausbildet.

Der fre ie ren  Gestaltung des U n te rrich ts  entsprechen auch die 
neuen P r ü f u n g s o r d n u n g e n ,  D ie schon im  Jahrbuch 1927 
S, 131 erwähnte neue preußische Reifeprüfungsordnung vom  22. J u li 
1926“ ) w e rte t in  v ie l höherem Maße, als es frühe r üb lich w ar, die 
gesamte S chularbe it und die ganze P ersön lichke it des Schülers, 
seine etwaige Sonderbegabung und seine besondere Leistungsfähig
ke it, So is t z, B. dem Schüler, der sich der Reifeprüfung u n te r
ziehen w ill,  gestattet, eine größere Hausarbeit (Jahresarbeit) ein
zureichen, die den Beweis erbringen soll, daß er fähig ist, bestimmte 
A rbe itsm ethoden auch auf selbstgewählte Stoffe erfo lgre ich  anzu
wenden, D ie W ah l der Aufgaben steht dabei dem Schüler fre i. 
Diese Jahresarbe it kann bei der Reifeprüfung als vo llw e rtige  P rü 
fungsleistung anerkannt werden; sie kann sogar als E rsatz fü r  ge
wisse Prüfungsarbeiten e in tre ten. W e ite rh in  soll über jeden Schüler 
von der K lassenkonferenz der O berprim a ein eingehendes Gutachten 
e rs ta tte t werden, das über die E n tw ick lung  seiner Geistesgaben 
und Charaktereigenschaften und über seine Fäh igke it zu selbstän
diger geistiger A rb e it Aufschluß g ib t und überhaupt alles anführen 
soll, was fü r sein G esam tbild und die E rkenntn is  seiner E igenart 
von Bedeutung ist. Diesen G rundgedanken entsprich t es, daß in  
enger Verb indung m it der Reifeprüfung auch eine Prüfung in  den 
Leibesübungen abgelegt w ird . D ie sch riftlichen  Aufgaben sollen 
die geistige Reife des P rüflings e rm itte ln , n ich t aber E inze lkenn t
nisse festste llen; sie sollen auch dem Schüler in  gewissem Umfang 
fre ie  W ah l lassen. Über die A r t ,  w ie die Aufgaben geste llt und 
ausgewählt w erden sollen, sind eingehende Bestimmungen getroffen,

*) Vgl. z. B. Deutsche Mädchenbildung 4, Jahrgang 1928, Heft 7 (Sonder
heft: Das Landheim der deutschen Schule).

**) Neuester Stand (vom August 1928) in H eft 41 der Weidmannschen 
Taschenausgaben. Neue Auflage 1928.
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die eine wesentliche Auflockerung der früheren starren V orschriften  
bedeuten. Für die m ündliche Prüfung darf sich der P rü fling  ein 
Fach auswählen, in  dem er seine besondere Le istungsfähigkeit nach- 
weisen w ill- Auch im  übrigen w ird  es als zweckmäßiger bezeichnet, 
den Schüler in  den Fächern zu prüfen, in  denen er seine eigentüm
lichen K rä fte  entfa lten  kann, als in  solchen, in  denen er geringere 
Leistungen aufzuweisen hat. D ie ganze m ündliche Prüfung soll 
möglichst fre i gesta ltet und so durchgeführt werden, daß der Schüler 
seine besondere Leistungsfähigkeit da rtun  kann. Bei der Festste l
lung des G esam turteils sind die Klassenleistungen, die Leistungen in  
der mündlichen Prüfung, die Ergebnisse der sch riftlichen  Prüfung und 
gegebenenfalls die als Prüfungsleistung anerkannte Jahresarbe it zu
grunde zu legen. Das G esam turte il darf aber n ich t errechnet, 
sondern muß in  fre ie r W ürd igung der verschiedenen Gesichtspunkte 
je nach der besonderen Lage des Falles gefunden werden. D ie P rü 
fung is t bestanden, wenn das G esam turte il in  allen verb ind lichen 
Fächern mindestens auf genügend laute t. Dem Prüfungsausschuß 
steht es jedoch zu, nach pflichtm äßigem  Ermessen darüber zu en t
scheiden, ob und in w ie w e it im  H in b lic k  auf die Gesam treife und 
die P ersön lichke it des Schülers über unzureichende Leistungen h in 
weggesehen w erden kann. E nd lich  is t beachtenswert, daß empfohlen 
w ird , im  Reifezeugnis besondere Fäh igke iten und Leistungen zu 
verm erken, die der Schüler im  gesamten U n te rrich t oder in  der 
Prüfung aufzuweisen hat.

V erg le ich t man m it dieser preußischen Reifeprüfungsordnung 
die b a y e r i s c h e ,  die in  der w iede rho lt genannten Schulordnung 
fü r die höheren Lehransta lten fü r die m ännliche Jugend vom  22. M ärz 
1928 und ähnlich in  der Bekanntmachung vom  30. A p r i l  1928 (Am tsbl. 
S. 243) fü r die höheren Lehransta lten fü r die w e ib liche Jugend neu 
gefaßt w orden ist, so zeigen sich charakteris tische Unterschiede. Die 
Prüfungsaufgaben w erden vom  K u ltusm in is te rium  nach E inholung von 
Vorschlägen der A nsta lten  fü r  a lle gemeinsam gestellt. D ie Bear
beitung der Aufgaben geschieht an a llen A nsta lten  der gleichen G at
tung zur selben Ze it. Im  Gegensatz zu der preußischen In d iv id u a li
sierung finden w ir  also h ie r eine strenge Vere inhe itlichung des ge
samten Prüfungswesens. Der m ündlichen Prüfung haben sich nur d ie
jenigen Schüler zu unterziehen, die in  einem Prüfungsgegenstand 
schwach sind, und sie werden, sofern sie sich n ich t fre iw illig  noch 
in  anderen Fächern p rü fen lassen w ollen, nur in  solchen Gegen
ständen geprüft, in  denen sie gewisse M ängel aufweisen. Bei der 
Festsetzung des Prüfungsergebnisses werden zw ar ebenfalls die 
Jahresfortgangsnoten und die Prüfungsnoten vere in ig t, aber es be
stehen sehr bestim m te V o rsch riften  fü r den Notenausgleich; eine 
Bestimmung, wonach die G esam tpersön lichkeit bei der E rte ilung  des 
Reifezeugnisses zu berücksichtigen sei, finde t sich n icht. Auch  die 
neue Ordnung der Reifeprüfung an den höheren Schulen in  M  e c k  -
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l e n b u r g - S c h w e r i n  vom 1. September 1928 (RegBl. S. 399) 
zeigt charakteristische Abweichungen von der preußischen R eife
prüfungsordnung, obwohl sie sich in  sehr vie len Punkten diese als 
V o rb ild  n im m t. Die Jahresarbe it z. B. findet sich in  der m ecklen
burgischen Prüfungsordnung n icht. A uch  das ausführliche Gutachten 
über jeden A b itu rie n te n  w ird  n ich t verlangt. A m  Realgymnasium 
werden (wie in  Bayern) alle Schüler im  Lateinischen geprüft, während 
in  Preußen der Schüler s ta tt des Lateinischen eine neuere F rem d
sprache wählen kann. Der Gedanke des Ausgleichs bei der Fest
stellung des Prüfungsergebnisses is t in  M ecklenburg-S chw erin  eben
fa lls n ich t ganz fa llen  gelassen worden. Es heißt h ie r: ,,Es steht dem 
Prüfungsausschuß zu, nach pflichtm äßigem  Ermessen darüber zu ent
scheiden, ob und in w ie w e it e tw a n ich t genügende Leistungen in  einem 
verb ind lichen w issenschaftlichen Lehrgegenstande durch die L e i
stungen in  einem anderen solchen Lehrgegenstand als ausgeglichen zu 
erachten sind. Ob über eine unzureichende Leistung hinweggesehen 
werden kann, hängt von der Gesam treife und der P ersön lichke it des 
Prüflings und von besseren Leistungen besonders in  den charakte 
ristischen Fächern ab."

In  einigen Ländern, so z. B. in  Preußen, Bayern (für die w e ib 
lichen Schulen), W ürttem berg , Thüringen, M ecklenburg-Schwerin, 
O ldenburg, werden an den höheren N ich tvo llans ta lten  S c h l u ß p r ü 
f u n g e n  abgehalten, die im  w esentlichen den C harakte r einer V e r
setzungsprüfung tragen und ergeben sollen, ob der Schüler (die Schü
le rin ) die Reife fü r  die Obersekunda der entsprechenden V o llans ta lt 
e rre ich t hat. A n  neuen derartigen Prüfungsordnungen sind zu e r
wähnen die preußische vom 30. A p r i l  1928 (Zentra lb l. S. 167Ä)), die 
bayerische fü r Lyzeen, P rogym nasialabteilungen und höhere M äd
chenschulen vom  7. A p r il 1927 (Am tsbl, S. 91) m it Ergänzung vom 
30. A p r i l  1928 (Am tsb l. S. 246) und die von M ecklenburg-S chw erin  
vom  1. September 1928 (RegBl. S. 4 12*) **)) ; auch in  W ürttem berg  sind 
im  Januar 1928 neue Bestimmungen über A r t  und W ertung  der 
Prüfungsfächer bei den Schlußprüfungen erlassen worden.

Nach den Vorgängen von Preußen, Sachsen und Thüringen (Jahr
buch 1927 S. 162) haben nunmehr a lle  Hochschulländer Bestimmungen 
getro ffen über die Zulassung besonders begabter Leute zum H och
schulstudium  ohne Reifezeugnis; vgl. die Verordnungen der U n te r
rich tsm in is te rien  von B a d e n  vom 8. M a i 1928 (Am tsbl. S. 118), 
B a y e r n  vom 11. Januar 1929 (Am tsbl. S. 3), B r a u n s c h w e i g  
vom  5. M ärz 1929, W ü r t t e m b e r g  vom 15. A p r il 1929 (Am tsbl.

*) Die gesamten Versetzungs- und Prüfungsbestimmungen fü r die öffentlichen 
höheren Lehranstalten in Preußen sind zusammengefaßt in H eft 41 der W eid- 
mannschen Taschenausgaben, neue Auflage, Berlin 1928. Für die Lyzeen gelten 
noch besondere Zusatzbestimmungen (Zentralbl. 1928, S. 380).

**) Die Nr. 55 des RegBl. fü r Mecklenburg-Schwerin enthält auch noch 
weitere Prüfungsordnungen und Versetzungsbestimmungen fü r höhere Schulen.
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S, 60), A lle  diese Verordnungen stim m en in  ih ren Grundzügen 
überein. Sie verlangen von dem Bew erber die Ablegung einer s ch rift
lichen Prüfung, in  der zwei Aufgaben zu behandeln sind, eine aus 
dem Bereich der A llgem einb ildung, die andere aus dem Berufsgebiet 
oder dem Fach des Bewerbers. Daran schließt sich eine mündliche 
Prüfung, in  der Fragen der A llgem einb ildung und des Fachgebiets 
des Bewerbers besprochen werden. D ie Voraussetzungen fü r die 
Zulassung zu dieser Prüfung sind übera ll ziem lich streng. D ie E n t
scheidungen der Prüfungsausschüsse der verschiedenen Länder 
werden gegenseitig anerkannt.

d) V e r e i n b a r u n g e n  d e r  L ä n d e r .
A ls  Ergänzung der Vereinbarung über die gegenseitige A n e r

kennung der Reifezeugnisse vom 19. Dezember 1922 haben die 
U n te rrich tsverw a ltungen eine Vere inbarung über die Reifeprüfung 
an p riva ten  höheren Schulen getroffen; sie is t im  Reichsm inBl. 1928 
S, 55 abgedruckt. Das Recht zur A bha ltung  von Reifeprüfungen 
m it der W irku n g  der gegenseitigen Anerkennung kann p riva ten  
Schulen ve rliehen werden, wenn sie gewisse Voraussetzungen er
fü llen, die in  der Vere inbarung genau festgelegt sind. Im  übrigen 
gelten n a tü rlich  die Bestimmungen der Vere inbarung vom  19. De
zember 1922. P riva te  Schulen, denen das Recht zur A bha ltung  von 
Reifeprüfungen und die Anerkennung dieser Reifeprüfungen gewährt 
ist, werden in  das beim  Reichsm inisterium  des Innern  geführte V e r
zeichnis der A ns ta lten  aufgenommen, die zur Hochschulre ife führen.

Da die preußische Reifeprüfungsordnung vom  22, Ju li 1926 in  
einigen n ich t unwesentlichen Punkten  von der Vereinbarung der U n
te rrich tsve rw a ltungen  vom 19. Dezember 1922 abgewichen war, ohne 
daß die übrigen U nte rrich tsve rw a ltungen  vo rher ih re  Zustimmung 
dazu gegeben hatten, mußte der Versuch gemacht werden, diese 
Vereinbarung und die preußische Reifeprüfungsordnung nach
träg lich  in  E ink lang zu bringen. Dies geschah durch einige Ä nde
rungen der ursprünglichen Fassung der preußischen Reifeprüfungs
ordnung, in  der Hauptsache aber durch die Vere inbarung der U n te r
rich tsve rw a ltungen  vom  16, Januar 1929 (Reichsm inBl. 1929 S. 27). 
D ie w ich tigsten  Bestimmungen dieser neuen Vere inbarung sind die 
folgenden (vgl. dazu Jahrbuch 1927, S. 163):

Ziffer 3b Absatz 2 erhält den Zusatz: „D ie Entscheidung über die Zu
lassung kann von den Unterrichtsverwaltungen der Länder den Schulen über
lassen werden."

Bei Z iffer 3c Absatz 4 werden die W orte „auf Lateinisch und Französisch 
oder Englisch“ ersetzt durch die W orte „auf zwei der drei Fächer Lateinisch, 
Französisch, Englisch.“

Z iffer 3c Absatz 4 erhält den Zusatz: Prüflingen m it hervorragenden 
Jahresleistungen in einem Fache in dem eine schriftliche Prüfungsarbeit ge
fordert w ird, kann, falls sie eine selbständig abgefaßte und von dem Prüfungs
ausschuß als gut beurteilte häusliche A rbe it in einem Fache einreichen, diese 
als schriftliche Prüfungsarbeit angerechnet werden.“
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Ziffer 3c Absatz 5 erhält h inter dem dritten Satze folgenden Zusatz: 
„Ob über eine unzureichende Leistung hinweggesehen werden kann, hängt von 
der Gesamtreife und der Persönlichkeit des Prüflings und von besseren Leistun
gen, besonders in den charakteristischen Fächern ab."

Z iffe r 3e erhält h inter dem ersten Satze folgenden Zusatz: „E in dem 
Prüfungsausschuß angehörender Lehrer hat sich jedoch der Abstimmung zu 
enthalten, wenn es sich um einen Schüler handelt, der im letzten Jahre weder 
an seinem Unterricht, noch an seinen Übungen, noch an einer von ihm ge
leiteten freien Arbeitsgemeinschaft teilgenommen hat."

Es erg ib t sich aus diesen Form ulierungen, daß gewisse Be
stimmungen der preußischen Reifeprüfungsordnung von den anderen 
U n te rrich tsve rw a ltungen  zw ar als zulässig anerkannt worden sind, 
daß sie sich aber n ich t ve rp flich te t haben, diese Bestimmungen 
ih rerse its zu übernehmen. Es is t bedauerlich, daß hiernach Wesen 
und A r t  der Reifeprüfung in  den verschiedenen deutschen Ländern 
noch m ehr verschieden geworden sind, als es ohnehin der F a ll w ar.

W e ite rh in  is t der Vereinbarung über die Deutsche Oberschule 
vom 28, M ärz 1925 (Reichsm inBl, S. 231) am Schluß die folgende 
Bestimmung hinzugefügt w orden:

„F ü r die G estaltung der Reifeprüfung gelten die Bestimmungen 
der Vere inbarung über die gegenseitige Anerkennung der Reifezeug
nisse der höheren Schulen vom 19. Dezember 1922 m it fo lgender 
Maßgabe: „Gegenstände der Reifeprüfung (3 c Absatz 1 der V e re in 
barung) sind: »Deutsch, Geschichte, M athem atik , die beiden an der 
Deutschen Oberschule ve rb ind lich  eingeführten Fremdsprachen, 
Naturw issenschaften und E rdkunde. D ie sch riftliche  Prüfung (3 c A b 
satz 4) e rs treck t sich auf Deutsch, M athem atik , die grundständige 
Fremdsprache und nach näherer Bestimmung der U n te rr ich tsve rw a l
tung eine w ah lfre ie  A rbe it«  (Reichsm inBl. 1929, S. 28).

E nd lich  haben sich die Regierungen der Länder dahin geeinigt, 
daß auf a llen  Zeugnisausfertigungen, die den Schülern und Schüle
rinnen ausgehändigt werden, die S tu fen le ite r der Leistungsnoten m it 
W o rte n  und Zahlen angegeben w ird , dam it angesichts der Verschie
denheit in  der Notenbezeichnung M ißverständnisse m öglichst ve r
m ieden werden (Reichsm inBl. 1929, N r. 17).

W ie  im  Jahrbuch 1927 auf S, 165 bem erkt wurde, hat sich 
B a y e r n  den Vereinbarungen über die Aufbauschule und die 
Deutsche Oberschule n ich t angeschlossen. Dagegen hat Bayern m it 
E rlaß vom 13. A p r i l  1928 die Reifezeugnisse der Deutschen O ber
schule und der Aufbauschule jeder A r t  fü r die Zulassung zum Studium  
an den bayerischen Hochschulen als g le ichw ertig  m it dem R eife
zeugnis einer neunstufigen höheren Lehransta lt allgem ein anerkannt, 
jedoch m it dem ausdrücklichen Bemerken, daß die Inhaber dieser 
Zeugnisse in  Bayern n ich t berech tig t sind, staatliche, akademische 
oder k irch liche  Prüfungen abzulegen, soweit n ich t Ausnahmen aus
d rück lich  zugelassen sind,

Neben diesen Vereinbarungen, an denen alle Länder b e te ilig t
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sind, g ib t es noch eine Reihe von Sondervereinbarungen zwischen 
einzelnen deutschen Ländern, z. B. über Anerkennung von F rauen
schulen, von M itte lschulen, von höheren Handelsschulen u. dgl.; sie 
alle h ie r aufzuzählen, würde zu w e it führen, zumal Bestrebungen im  
Gange sind, diesen Vereinbarungen allgemeinen, fü r a lle Länder 
gültigen C harakter zu geben.

V. Die Fortbildungs-, Berufs- und Fachschulen.
a) B e r u f s s c h u l e n i m e n g e r e n S i n n e  ( B e r u f s p f l i c h t 

s c h u l e n  u n d  F o r t b i l d u n g s s c h u l e n ) * ) .
In der Berich tsze it is t B r a u n s c h w e i g  in  die Reihe der 

Länder eingetreten, die nach dem K rieg  durch neue gesetzliche Be
stimmungen das Berufsschulwesen geregelt haben. A m  1. Februar 
1929 wurde das neue braunschweigische Berufsschulgesetz erlassen 
(Gesetz- und Verordnungsbl. S. 93). D ie w ichtigsten Bestimmungen, 
soweit sie in  diesen Zusammenhang gehören, sind die folgenden:

Der Staat is t T räger des Berufsschulwesens. D ie E in rich tung  
der Berufsschulen erfo lgt, nach Anhören der be te ilig ten  Gemeinden, 
durch den M in is te r fü r Vo lksb ildung. E r kann zu diesem Zweck 
Berufsschulverbände aus m ehreren Gemeinden bilden. A uch ö ffen t
lich -rech tliche  Berufsvertre tungen können m it der E in rich tung  und 
U nterha ltung  von Berufsschulen be trau t werden. Die Berufsschulen 
dienen der E rfü llung  der Schu lp flich t nach Vollendung des vo lks 
schu lpflichtigen A lte rs . Zu ih rem  Besuch sind alle, im  Schulbezirk 
n ich t nur vorübergehend beschäftig ten oder wohnhaften unver
he ira te ten Jugendlichen be iderle i Geschlechts bis zum A b la u f des 
Schulhalbjahrs ve rp flich te t, in  dem sie das 18. Lebensjahr vollenden. 
Die S chu lp flich t ruht, solange der Schulpflichtige gewisse andere 
als Ersatz anerkannte Schulen besucht, oder wenn er die Berufsschule 
in  der obersten Stufe m it E rfo lg  durchlaufen hat. W e r das Abschluß
zeugnis einer staa tlich  anerkannten Fachschule erw orben hat oder 
eine sonstige vom M in is te r fü r Vo lksb ildung als g le ichw ertig  an
erkannte Ausbildung nachweist, is t vom  Schulbesuch be fre it. Die 
Aufgabe der Berufsschule is t es, die Schu lp flich tigen zu ve ran t
wortungsbewußten und leistungsfähigen Menschen im  Beruf, im  Staat 
und in  der Gesellschaft zu erziehen und die M ädchen besonders 
fü r ih re  Aufgaben gegenüber der Fam ilie  heranzubilden. D er U n te r
r ich t soll fü r zeichnende, kaufmännische und Frauenberufe m it p ra k 
tisch-hausw irtscha ftlichem  U n te rr ich t 320 Stunden im  Jahre, sonst 
240 Stunden umfassen und in  der Ze it zw ischen 7 U hr morgens und 
7 U h r abends s ta ttfinden. E r w ird  te ils  von hauptam tlich , te ils  von 
nebenam tlich tä tigen  Leh rk rä fte n  e rte ilt. Der U n te rr ich t in  der

*) Unter Berufsschulen (Berufsschulen im engeren Sinne oder Fortbildungs
schulen) verstehen w ir  Schulen m it pflichtmäßigem Schulbesuch, in denen nach 
Erfüllung der Volksschulpflicht die weitere Schulpflicht e rfü llt w ird  und deren 
U nterricht neben der Berufsarbeit hergeht.
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Berufsschule w ird  als Te il der Berufsausbildung e rk lä rt, und dem
nach sind die Lehrm eister und A rbe itgeber gehalten, ihre zum 
Besuch der Berufsschule ve rp flich te ten  A rbe itnehm er rechtze itig  an- 
und abzumelden und den Schulpflichtigen die zum geordneten Schul
besuch nötige fre ie Z e it zu gewähren. Die durch diese Bestim 
mungen eingeführte Berufspflichtschule, die vom 1. A p r il 1929 ab 
a llm ählich  durchgeführt werden soll, w ird  ausdrücklich als Abschluß 
der durch A r t .  145 der Reichsverfassung vorgeschriebenen allge
meinen Schu lp flich t bezeichnet. Daneben is t in Aussich t genommen, 
ähnlich w ie in  Thüringen, Berufswahlschulen*) als B eru fsm itte l
schulen und Berufsoberschulen einzurichten, die fü r Begabte den 
Übergang von der Berufsschule zur Hochschule erm öglichen sollen. 
Außerdem  enthä lt das Gesetz eingehende Bestimmungen über die 
V erw a ltung  und Leitung der Berufsschule sowie Bestimmungen zur 
Sicherung der Beru fsschulp flicht und der Schulzucht.

A uch in  S a c h s e n  sind einige bem erkenswerte F o rtsch ritte  auf 
dem G ebiet des B erufsschulunterrichts zu verzeichnen. Nach § 4 
Abs. 1 der Ausführungsverordnung zum sächsischen Schulbedarfs
gesetz vom 31, J u li 1922 (GBl. 1923, S, 19) können die Schulbezirke 
(Schulverbände) an der Berufsschule Klassenzüge einrichten, in  denen 
der U n te rr ich t auf einen zweijährigen Lehrgang m it mindestens 
40 W ochenstunden v e r te ilt  w ird . Dabei sind grundsätzlich dem 
ersten Schuljahr mindestens 30 und dem zw eiten Schuljahr m in
destens 10 W ochenstunden zuzuteilen, so daß also im  ersten Schul
jahr die Schüler m it G anztagsunterricht v o ll in  A nspruch genommen 
sind (Vollklassenzüge)**). Das Sächsische M in is te rium  fü r V o lks 
bildung hat nun mit. E rlaß vom 27. M ärz 1929 über die E inrich tung  
dieser Vollklassenzüge nähere V o rsch riften  erlassen (VB1. S. 23). 
H iernach bedarf ih re  E in rich tung  in  jedem Fa lle  der vorherigen 
Genehmigung des M in isterium s, wobei dargetan werden muß, daß 
ein Bedürfn is besteht und daß die E in rich tung  zweckmäßig ist. 
D ie Genehmigung w ird  nur fü r eine bestim m te Fachrichtung, z. B, die 
hausw irtschaftliche, kaufmännische, gewerbliche, e rte ilt. D er V o ll
klassenzug jeder einzelnen Fachrichtung soll ein un te rrich tliches 
Ganzes darste llen, dessen gesamter Lehrgang von einem e inhe it
lichen B ildungsgedanken getragen ist. Der U n te rr ich t soll in  den 
beruflichen, w ie in  den allgemein bildenden Fächern eine ve rtie fte  
und über das Z ie l der P flichtk lassen der Berufsschule hinausgehende 
B ildung erstreben. Für die einzelnen Schulen und Klassen der ve r
schiedenen Fachrichtungen sind Lehrpläne und S tundenverte ilungs
pläne aufzustellen, fü r die der E rlaß bestimmte R ich tlin ien  g ibt. Für

*) Nach der von uns gewählten Terminologie wären diese Schulen, fü r die 
genauere Bestimmungen noch nicht erlassen sind, als Fachschulen zu bezeichnen.

**) Diese Vollklassenzüge wären nach unserer Terminologie eigentlich als 
(vorbereitende) Fachschulen zu bezeichnen; wegen ihrer engen Verbindung m it 
der Pflichtberufsschule werden sie hier behandelt.
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alle Fachrichtungen sind ve rb ind lich  Deutsch, Rechnen m it Raum
lehre und Buchführung, Gemeinschaftskunde, Leibesübungen sowie 
fü r Knaben Fachzeichnen und W e rks ta ttu n te rr ich t, fü r Mädchen 
Gesang, H ausw irtschaft und Kochen, Nadelarbe iten. Dazu kommen 
ferner die den einzelnen Fachrichtungen entsprechenden Sonder
fächer, insbesondere die Berufskunde. A uch  K u rzsch rift und F rem d
sprachen können gelehrt werden. F ü r die Ausgestaltung der L eh r
pläne in  diesen Fächern sind w e ite rh in  besondere R ich tlin ien  ge
geben, H ie r soll nur darauf hingewiesen werden, daß unter dem 
O berbegriff Gemeinschaftskunde die Bildungsgebiete der Bürger
kunde, der V o lksw irtscha fts leh re  und der Lebenskunde verstanden 
sind. Durch diese Vollklassen, deren Besuch na tü rlich  fre iw illig  ist, 
aber in  Verbindung m it dem lOstündigen U n te rr ich t des zw eiten 
Jahres vom Besuch des d r itte n  Berufsschulp flichtjahres entb indet, 
ist, ähnlich w ie bei den (höheren) Handelsschulen und bei den sog. 
höheren Gewerbeschulen in  Baden, fü r gut befähigte junge Leute 
(nur solche w erden in  den Vollklassenzug auf genommen) vo r dem 
E in tr it t  in  die Lehre ein be ru flich  gerich te te r V o llu n te rr ic h t ge
schaffen. Insbesondere is t dam it auch fü r die M ädchen ein hausw irt
schaftlicher V o llu n te rr ich t erm öglicht, w ie er in  Bremen als P flich t
jahr e ingeführt und anderwärts, w ie z. B. in  einzelnen größeren 
Städten, als fre iw illig e  E in rich tung  geschaffen ist. D ie E rö rte rung 
darüber, ob und in  welchen Fä llen eine dreijährige Fortb ildungs
schule m it stundenweisem U n te rrich t oder eine ve rkü rz te  F o r t
bildungsschule m it V o llu n te rr ich t den Bedürfnissen der Berufsaus
bildung besser entspricht, is t dam it na tü rlich  noch n ich t abge
schlossen. Die Erfahrungen m it den Versuchen, die da und do rt 
e ingele ite t sind, müssen abgewarte t werden. S a c h s e n  hat auch 
m it E rlaß vom 28. J u li 1928 (Verordnungsbl. S, 63) R ich tlin ien  auf
geste llt über die Maßnahmen, die an den Berufsschulen ins Auge zu 
fassen sind im  H in b lic k  auf die A usw irkungen des Schülerrückgangs, 
der sich in  den Jahren 1929 bis 1933 in  starkem  Maße bem erkbar 
machen w ird . W ie d e rh o lt is t schon darauf hingewiesen worden, daß 
in  den Ländern, in  denen die Berufsschu lp flich t noch n ich t vo lls tänd ig  
durchgeführt und noch n ich t auf a lle Jugendlichen ausgedehnt ist, dieser 
Umstand benutzt werden kann, um die E n tw ick lung  w e ite rzu tre iben , 
ohne daß zunächst nennenswerte M ehrkosten entstehen. In  H  a m - 
b ü r g  is t zur Ausführung des Gesetzes über die Fortb ildungsschu l
p flich t am 25. Februar 1929 vero rdne t worden, daß die Zahl der 
wöchentlichen P flich tstunden an den allgemeinen Berufsschulen fü r 
die w e ib liche Jugend im  obersten Jahrgang 4, in  den beiden ersten 
Jahrgängen je 8 Stunden beträgt. A n  den entsprechenden Schulen 
fü r die m ännliche Jugend sind fü r den obersten Jahrgang 5 Stunden 
angesetzt (davon eine fü r Leibesübungen), in  den beiden anderen 
Jahrgängen je 8 Stunden. In  den Handelsschulen und in  den Fach
gewerbeschulen sind w öchentlich  durchweg 8 Stunden zu erte ilen . 
Fü r das Landgebiet können diese Stundenzahlen erm äßigt werden.
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Zu den Angaben auf S. 188 des Jahrbuchs 1927 über die 
b a d i s c h e  Fortb ildungs- und Berufsschule is t folgendes nachzu
tragen. Der U n te rrich t der allgemeinen Fortbildungsschule e rs treck t 
sich auf das ganze Jahr und umfaßt fü r Knaben w öchentlich  6, fü r 
Mädchen 5 Stunden. Durch Ortssatzung kann die Zahl der W ochen
stunden bis auf 12 erhöht werden. In  vorw iegend Landbau tre i
benden Gemeinden kann die Stundenzahl auf w öchentlich  4 herab
gesetzt werden. D er U n te rr ich t steht, ohne Fachun te rrich t zu sein, 
in  enger Beziehung zu dem Berufs- und W irtscha fts leben der 
Schüler. Durch Ortssatzung kann w e ite rh in  bestim m t werden, daß 
fü r die in  den G ewerbebetrieben tä tigen gewerblichen oder kau f
männischen A rb e ite r  be iderle i Geschlechts an S telle des Besuchs der 
allgemeinen Fortb ildungsschule der Besuch einer gewerblichen F o rt
bildungsschule oder einer Fachschule (Gewerbe- oder Handelsschule) 
zur P flich t gemacht w ird . Bei den gewerblichen Fortbildungsschulen, 
die in  v ie len Gemeinden eingeführt sind, soll nach der Verordnung 
\o m  8. A p r i l  1925 (ABI, S. 95) die w öchentliche Stundenzahl fü r den 
P flich tu n te rrich t in  der Regel 9 Stunden, aber n ich t m ehr als 12 be
tragen. D ie durch die Verordnung vom  18. A p r i l  1928 (ABI. S. 89) 
geordneten Fachschulen*) s te llen  eine den B eru f noch s tä rke r be
rücksichtigende Form  von gewerb lichen und kaufmännischen Schulen, 
die G ewerbe- und Handelsschulen, dar. Sie haben einen dreijährigen 
Lehrgang und eine M indestzahl von 10 W ochenstunden. Auch davon 
hat eine große Zahl von Gemeinden Gebrauch gemacht. In  diesen 
Gewerbe- und Handelsschulen sind die Mädchen und Knaben bezüg
lich  des dre ijährigen Schulbesuchs gleichgestellt.

A u f dem G ebiet des 1 ä n d. 1 i c h e n F  o r  t  b i 1 d u n g s s c h u 1 - 
w e s e n s  schre ite t die E n tw ick lung  m erkbar, wenn auch langsam, 
fo rt. F ü r P r e u ß e n  hat die D enkschrift des M in is te rs  fü r Land
w irtscha ft, Domänen und Forsten**), dem diese Schulen un te rs te llt 
sind, eine ausgezeichnete Ü bersicht über die E n tw ick lung  und den 
gegenwärtigen Stand des ländlichen Fortbildungsschulwesens ge
geben. Diese D enkschrift zeigt, w ie insbesondere seit dem preuß i
schen Gesetz über die E rw e ite rung  der Berufs- (Fortb ildungs-) Schul
p flich t vom  31. J u li 1923 starke F o rtsch ritte  gemacht w orden sind, 
nam entlich deshalb, w e il die E in rich tung  der ländlichen Fortb ildungs
schule n ich t m ehr den Gemeinden a lle in  überlassen ist, sondern durch 
Kreissatzung der Besuchszwang fü r a lle Gemeinden und G utsbezirke 
des Kreises e ingeführt werden kann. Die Schulen, die von Kreisen 
un te rha lten  werden, nehmen s ta rk  zu und umfassen schon je tz t 
nahezu d re i V ie rte l a lle r ländlichen Fortb ildungsschulen. W ährend 
die Zahl der Schüler in  den ländlichen Fortb ildungsschulen fü r die 
m ännliche Jugend im  Jahre 1900 nur rund 16 500 betrug, is t sie se it

) In Baden werden mit dem Wort Fachschulen auch solche Schulen be
zeichnet, die anderwärts Berufsschulen heißen. Diese badischen Fachschulen 
haben keinen Vollunterricht.

**) „Das ländliche Bildungswesen in Preußen“ , Berlin, Paul Parey, 1929.
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her auf rund  273 000 gestiegen; die Gesamtzahl dieser Schulen be läu ft 
sich auf rund 13 000. W enn die E n tw ick lung  in  dieser W eise w e ite r
schre ite t, kann in  absehbarer Ze it darangegangen werden, auch fü r 
Preußen die Fortb ildungsschu lp flich t fü r  die ländliche Jugend gesetz
lich  festzulegen. Ä hn lich  erfreu lich , wenn auch bei w eitem  noch 
n ich t so w e it fo rtgeschritten , is t die E n tw ick lung  der ländlichen 
M ädchenfortbildungsschule, Das Gesetz vom 31. J u li 1923 gab zum 
ersten M ale die M ög lichke it, auch die M ädchen zw ischen 14 und 
18 Jahren durch O rts- oder Kreissatzung zum Besuch der F o r t
bildungsschule zu verp flich ten . Seither sind rund 900 Fortb ildungs
schulen fü r M ädchen entstanden. D ie Schülerinnenzahl beträgt 
nahezu 25 000. D ie Zahl der U nterrich tsstunden is t e tw a 120 jäh r
lich  im  D urchschnitt. W e ite re  E inzelhe iten über die E n tw ick lung  
und den Inha lt der ländlichen Fortb ildungsschule sind in  der ge
nannten D enkschrift enthalten.

A uch  in  anderen Ländern werden Versuche gemacht, bereits 
bestehende ländliche Fortb ildungsschulen zweckm äßiger zu gestalten, 
sie von der Verbindung m it der Volksschule zu lösen und in  ihrem  
U n te rrich t dem Berufsgedanken durch Aufnahm e einer la n d w ir t
schaftlichen Berufskunde G eltung zu verschaffen. In  der E in 
führung des Berufsgedankens sind die ländlichen Fortb ildungs
schulen fü r die w e ib liche Jugend denen fü r die m ännliche v ie lfach 
voraus; denn die D urchführung hausw irtschaftlichen U n te rrich ts  ist 
schon seit e iner Reihe von Jahren üb lich  (häufig in  der Form  des 
W anderlehrbetriebes). Da das ländliche Fortbildungsschulwesen in  
seiner Gesam theit noch in  der E n tw ick lung  begriffen ist, so is t eine 
zusammenfassende D arste llung der Verhältn isse in  den verschiedenen 
Ländern, die über die allgemeinen Angaben des Jahrbuchs 1927 
(S. 193 ff.) hinausgeht, zur Z e it noch n ich t zweckmäßig.

Dagegen dürfte  es sich empfehlen, einen kurzen  zusammen
fassenden Ü berb lick  über die D u r c h f ü h r u n g  d e r  B e r u f s -  
(F o r  t  b i l d u n g s - )  S c h u l p f l i c h t  in  den Ländern zu v e r
suchen ), in  dem nur die großen L in ien  gezeichnet werden sollen. 
Da der A r t .  145 der Reichsverfassung noch ke in  Ausführungsgesetz 
erha lten  hat, b ilden auch heute noch die Bestimmungen der G ewerbe
ordnung, insbesondere des § 120, die re ichsrechtlichen G rundlagen 
fü r die Fortb ildungs- (Berufs-) Schu lp flich t und den Fortb ildungsschu l
zwang. Sie können aber eine vollständige und e inhe itliche D urch
führung dieser P flich t im  ganzen Reiche n ich t gewährleisten, da sie 
ih re  E inführung grundsätzlich den Gemeinden, und w e ite ren  K om 
m unalverbänden überlassen und sich nur auf einen T e il der Jugend
lichen beziehen. Die Fortb ildungsschu lp flich t w ird  nur w irksam , 
wenn diese Körperschaften eine entsprechende Satzung erlassen. *)

*) Das Folgende ist im wesentlichen meiner A rbe it über „D ie Schulpflicht 
in Deutschland“ in dem von der Gesellschaft für soziale Reform herausgegebenen 
W erk „Das neunte Schuljahr“ (Jena 1929) entnommen.

Das deutsche Schulwesen. 1928. 6
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Dieser Zustand besteht tatsächlich, wenn auch durch Landesgesetze 
näher bestim m t und auf einen größeren K re is von Jugendlichen aus
gedehnt, z. B. in  Preußen, O ldenburg und A nha lt. In  den anderen 
Ländern is t die P flich t zum Besuch einer Fortb ildungs- (Berufs-) Schule 
durch die im  Jahrbuch 1927 (S, 186 ff.) genannten Landesgesetze, 
wenn auch in  recht verschiedenem Umfang und verschiedener A r t  
festgelegt. Es g ib t Länder, in  denen, von geringfügigen Ausnahmen ab
gesehen, grundsätzlich a lle m ännlichen und w e ib lichen Jugendlichen 
bis zu einem gewissen A lte r  eine Fortbildungsschule irgendwelcher 
A r t  besuchen müssen. H ie rhe r gehören z. B. Bayern, Sachsen, 
W ürttem berg, Baden, Thüringen, Hessen, Braunschweig und die 
Hansestädte. Da es aber v ie lfach  noch an Schulen und Lehrern  fehlt, 
sind diese Gesetze noch lange n ich t in  vo llem  Umfang durchgeführt. 
In  den übrigen Gebieten, in  denen auf G rund der Gewerbeordnung 
oder eines auf deren G rundgedanken beruhenden Landesgesetzes 
ö rtlich  eine Fortb ildungsschu lp flich t e ingeführt werden kann, um faßt 
diese P flich t o ft nur einen T e il der Jugendlichen, z. B. nur d ie  
A rb e ite r  in  gewerblichen und kaufmännischen Betrieben, oder nur 
die m ännliche Jugend u. dgl. A ls  obere Grenze fü r die Fortb ildungs
schu lp flich t sieht die Reichsverfassung die Vollendung des 18. Lebens
jahres vor. Soweit Gesetze und Satzungen diese Bestimmungen über
nommen haben, endigt die Schu lp flich t te ils  m it dem A b la u f des 
Schuljahres, in  dem die Schüler das 17. Lebensjahr vollenden, te ils  
m it dem A b la u f des Schuljahres, in  dem sie das 18. Lebensjahr v o ll
enden, te ils  m it dem A b lau f des Schuljahres, das der Vollendung des 
18. Lebensjahres vorausgeht. Andere  Gesetze und Satzungen 
schreiben einfach eine dre ijährige Fortb ildungsschu lp flich t nach der 
E rfü llung  der V o lksschu lp flich t vor, w ie z. B. Bayern, Sachsen, W ü rt
temberg, Hessen, Thüringen. W ieder andere beschränken sich fü r 
einen T e il der Jugendlichen auf zwei Jahre, so z. B. W ürttem berg  
fü r die Besucher der allgemeinen Fortbildungsschule, Baden fü r die 
Mädchen, die in  die allgemeine Fortbildungsschule gehen. Be
stimmungen über das Ruhen der Fortb ildungsschu lp flich t und über 
die M ög lichke it der Befreiung einzelner P flich tige r oder ganzer 
G ruppen von Berufen, sind übera ll in  der mannigfachsten W eise 
vorhanden.

Über die E rw e ite rung  des Umfangs der Fortb ildungsschu lp flich t 
geben die folgenden Zahlen eine ungefähre Vorste llung : In  Preußen 
w aren im  Jahre 1921 etwa 35 v. H. der 14- bis 17jährigen beschult. 
Im  Jahre 1926 betrug der Hundertsatz 54; dabei waren un te r den 
m ännlichen Jugendlichen 86 v. H., un ter den w e ib lichen 23 v. H. 
beschult; die männlichen sind in  den Städten fast vollständig, auf 
dem Lande etw a zur H ä lfte  erfaßt; die w eib lichen in  den Städten 
zu etwa zwei Fünfte ln , auf dem Lande zu einem Fünfundzwanzigstel. 
Im  Jahre 1921 gab es in  Preußen 4545 ländliche Fortb ildungsschulen 
m it nahezu 98 000 Schülern. Im  Jahre 1928 sind diese Zahlen auf
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rund 14 000 und auf nahezu 300 000 gestiegen. In  ganz Deutsch
land dürften  zur Ze it etwa 67 v. H. der 14- bis 17jährigen beschult 
sein. Fü r die einzelnen Länder schwankt dieser Hundertsatz 
zwischen 24 und 99.

Die h ortb ildungs-(B eru fs-) S chulpflicht is t entweder zu e rfü llen  
in e iner Berufsschule im engeren Sinne, z. B. in  einer gewerblichen, 
kaufmännischen, landw irtschaftlichen, hausw irtschaftlichen oder 
bergmännischen Berufsschule, oder in  einer sogenannten allgemeinen 
Fortbildungsschule, die das Schulwissen e rw e ite rt, aber in  neuerer 
Ze it in  der hausw irtschaftlichen und ländlichen Fortbildungsschule 
auch berufliche Einschläge zeigt, oder in  der Sonntagsschule, die noch 
in geringem Umfang da und do rt in  Süddeutschland als Ersatz fü r 
die allgemeine Fortbildungsschule auf dem Lande vorhanden ist. In  
einigen Ländern, w ie z. B. in  W ürttem berg, Thüringen, in  den Hanse
städten, besteht die landesgesetzliche P flich t zum Besuch der Be
rufsschulen (in engerem Sinne) fü r alle oder einen T e il der Jugend
lichen und (wie in  W ürttem berg) subsidiär die P flich t zum Besuch 
der allgemeinen Fortbildungsschule oder Sonntagsschule. In  anderen 
besteht landesgesetzlich die P flich t zum Besuch der allgemeinen 
Fortbildungsschule fü r a lle Jugendlichen (wie in  Bayern, Sachsen, 
Baden, Hessen); sie kann aber auch durch den Besuch der Berufs
schule (im engeren Sinne) e rfü llt werden. Der U n te rr ich t e rs treck t 
sich in  den Städten auf das ganze Jahr in  e tw a 40 W ochen; die 
ländlichen Fortb ildungsschulen beschränken sich häufig auf den 
W in te r. In  den allgemeinen Fortb ildungsschulen finden w ir  2 bis 
6 W ochenstunden, in  den beru flich  gegliederten Schulen lieg t die 
Zahl in  der Regel zwischen 6 und 12.

Die Grundzüge der i n n e r e n  A u s g e s t a l t u n g  d e r  
P f l i c h t b e r u f s s c h u l e n  sind im  Jahrbuch 1927 (S. 165 und 
193 ff.) dargeste llt. Es lieg t in  der N a tu r des U nterrich ts  an diesen 
Schulen, daß es n ich t möglich ist, ins einzelne gehende, a llgem ein
gültige Lehrpläne fü r sie aufzustellen, so w ie man fü r Volksschulen 
und höhere Schulen allgem eingültige Lehrpläne oder R ich tlin ien  für 
solche aufstellen kann. Es muß in  den meisten Fä llen  den ö r t
lichen S tellen uberlassen bleiben, jeweils die geeignetsten Lehrpläne 
testzusetzen Im m erhin g ib t es in  den meisten Ländern m ehr oder 
weniger ausführliche An le itungen fü r die A u fs te llung  solcher Leh r
plane, von denen die w ichtigsten erw ähnt seien. In  P r e u ß e n  
sind bereits am 1. Ju li 1911 Bestimmungen über die Lehrpläne ge
w erb liche r Fortb ildungsschulen erlassen worden, die außer der 
V erte ilung  der Stunden allgemeine Grundsätze fü r die G liederung 
der Schulen und fü r den U n te rrich t geben und R ich tlin ien  fü r die 
Behandlung der einzelnen Lehrfächer enthalten (vgl. M in is te ria lb l. 
der Handels- und G ew erbeverw a ltung 1911, S. 269)*). Entsprechende

*) Siehe auch v o n  S e e f e l d ,  Die Berufsschulpflicht in Preußen. 2. Aufl 
Langensalza 1926, S. 61.

6*
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Bestimmungen bestehen fü r die kaufmännischen Berufsschulen und 
fü r die kaufmännischen Fachklassen an gewerblichen Fortb ildungs
schulen (ebenda S. 281) ). A uch  fü r die A u fs te llung  von Lehrplänen 
an den ländlichen Fortb ildungsschulen g ib t es in  Preußen schon 
se it 1910 eine A n le itung , die ziem lich eingehende methodische 
Anw eisungen und als Anlage Beispie le fü r  d ie A u fs te llung  von 
E inzellehrp länen enthä lt (gemeinsamer Erlaß des Preußischen K u ltus 
m inisterium s und des Landw irtscha ftsm in is terium s vom  22. O ktober 
1910). B a y e r n  hat am 7. Februar 1921 (ABI. S. 49) eine Lehr
ordnung fü r die Vo lksfortb ildungsschulen herausgegeben*) **); dagegen 
is t die A u fs te llung  von Lehrplänen fü r die Berufsfortb ildungsschulen 
den einzelnen Schulen überlassen. In  S a c h s e n  sind die U n te r
richtsfächer, die in  den Berufs- und Fortb ildungsschulen zu behandeln 
sind, gesetzlich festgelegt (vgl. § 2 des Übergangsschulgesetzes vom 
22, Ju li 1919, Gesetzbl. S. 171). A usführliche  Lehrpläne sind bis 
je tz t n ich t erlassen worden; die unteren Schulbehörden ste llen sie 
selbst auf. In  W  ü r  11 e m b e r  g g ilt fü r die G ewerbe- und Handels
schulen heute noch der allgemeine Lehrp lan vom 5. Februar 1909 
(ABI. S. 13) m it Ergänzung vom  15. A p r i l  1921 (AB I. S. 61). D ie 
le itenden Grundsätze fü r den U n te rrich t an den Gewerbeschulen 
sind von der zuständigen Oberschulbehörde fü r den Handgebrauch 
der Leh re r herausgegeben und ve rb re ite t worden. Außerdem  sind 
un te r dem 3. O k tobe r 1922 (AB I. S. 239) R ich tlin ien  fü r die A u fs te l
lung der Lehrpläne an Handelsschulen (kaufmännischen Berufs
schulen) erlassen worden, die auch Anweisungen über das L eh rve r
fahren enthalten. B a d e n  hat m it Bekanntmachung des M in is terium s 
des K u ltus  und U n te rrich ts  vom 21, M ärz 1925 (Gesetz- und V e r- 
ordnungsbl. S. 51 ff.) ausführliche Lehrpläne fü r die Gewerbeschulen 
und fü r die Handelsschulen ve rö ffen tlich t, in  denen Lehrz ie l und 
Lehrsto ff auch fü r die einzelnen Klassen dieser Schulen festgelegt 
sind. D er Lehrp lan fü r die allgemeine Fortb ildungsschule stammt 
vom  17. A p r i l  1923 (AB I. S. 71). In  T h ü r i n g e n  sind im  Jahre 
1925 (ABI. S. 25) S tundentafe ln und Leh rp lan rich tlin ien  fü r die Be
ru f spflichtschulen, und durch Verordnung vom  14. O ktobe r 1924 
(ABI. S. 123) und die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen vom  
16. Dezember 1924 (AB I. S. 158) fü r die ländliche Fortbildungsschule 
erlassen worden, H e s s e n  hat im  Jahre 1926 Lehrpläne fü r die 
gewerbliche und die allgemeine A b te ilung  der Berufsschule sowie 
fü r die kaufmännische A b te ilung  und fü r die ländliche Berufsschule 
herausgegeben. Sie sind als E n tw ürfe  ve rö ffen tlich t (Staatsverlag 
D arm stadt 1926), In  den k le ineren  Ländern is t die A u fs te llung  der 
Lehrpläne meistens den einzelnen Schulen überlassen. D ie Frage, 
ob R e lig ionsun terrich t an den Berufsschulen e ingeführt w erden soll, 
is t noch n ich t genügend gek lä rt, W ährend B a y e r n  und B a d e n

*) von Seefeld, a. a. O. S. 78.
**) Vgl. Jahrbuch des Zentra linstitu ts 1925, S. 95.



D er A u fbau  des öffen tlichen Schulwesens in  Deutschland 85

an a llen Fortb ildungs- und Berufsschulen, W ü r t t e m b e r g  an 
den allgemeinen Fortbildungsschulen R elig ionsun terrich t e ingeführt 
haben, hat das P r e u ß i s c h e  Handelsm inisterium  vo r kurzem  die 
E inführung dieses U n te rrich ts  erneut abgelehnt.

W er sich eingehend über das Berufsschulwesen un te rrich ten  w ill, 
muß auf das im  A u ftra g  des Zen tra lins titu ts  fü r  Erziehung und U n te r
r ic h t von A . K ü h n e  herausgegebene ausgezeichnete „Handbuch fü r 
das Berufs- und Fachschulwesen“ verw iesen werden, das im  Jahre 
1929 in  zw e ite r Auflage (Leipzig, Quelle &  M eyer) erschienen ist. 
Es enthä lt eine grundlegende E inführung, in  der a lle w ich tigen  Fragen 
der Berufsbildung und Berufserziehung von hervorragenden Päda
gogen und Sachkennern behandelt w erden und g ib t in  seinem zweiten 
T e il eine ausführliche Darste llung der verschiedenen Form en der 
Berufs- und Fortbildungsschulen, ih re r gesetzlichen Regelung und 
ih re r Lehrerschaft. Sehr aufschlußreich is t auch das Buch von 
L. L  ö f f 1 e r  , „Das deutsche Fortb ildungs- (Berufs-) Schulwesen nach 
Reichs- und Landesrecht“  (Düsseldorf 1928, Verlag der Kath . Schul
organisation Deutschlands). Es s te llt das Berufsschulwesen a lle r 
deutschen Länder auf G rund der einschlägigen Gesetze und V e ro rd 
nungen dar und g ib t zahlreiche Quellennachweise. F ü r das ländliche 
Fortbildungsschulwesen, wenigstens in  Preußen, is t auf das „H and
buch fü r das ländliche Fortbildungsschulwesen in  Preußen“  zu v e r
weisen, das von G. O l d e n b u r g  herausgegeben worden is t (Berlin, 
Deutsche Landbuchhandlung, 2. A u fl., 1928). Es enthä lt eine aus
führliche Darste llung des Wesens der ländlichen Fortbildungsschule, 
ih re r Verw altung , ih re r Aufgaben, behandelt die allgemeine E r
ziehungslehre sowie die U nte rrich ts leh re  an diesen Schulen und 
bring t in  einem Anhang die einschlägigen Gesetze und M in is te ria l- 
Erlasse im  W o rtla u t,

b) D ie  F a c h s c h u l e n * ) .
A u f dem G ebiet des Fachschulwesens is t ebenfalls in  erster L in ie  

auf das Handbuch von A . K ü h n e  zu verweisen. Es en thä lt in  
seinem d ritte n  T e il einen Ü be rb lick  über den A u fbau  des Fachschul
wesens in  Deutschland und behandelt sodann in  einzelnen A b 
schnitten W esen und A r t  der w ichtigsten Form en der Fachschule. 
E in  Beispiel fü r die überaus große M ann ig fa ltig ke it der Fachschulen 
g ibt das Verzeichnis der Lehransta lten im  Geschäftsbereich des 
sächsischen W irtschaftsm in is terium s, das vo r kurzem  von diesem 
M in is te rium  herausgegeben w orden is t (Dresden 1928). Diese M an
n ig fa ltig ke it is t dauernd im  Wachsen, entsprechend dem sich 
dauernd ändernden A u fbau  der W irtsch a ft und der N o tw end igke it, den

*) Für den Begriff der Fachschule ist es kennzeichnend, daß sie den Schüler 
die ganze Woche über vo ll in Anspruch nimmt, und daß ih r U nterricht nicht 
neben dem Beruf hergeht. Sie setzt teils eine praktische Berufsausbildung 
voraus, te ils bereitet sie auf die Berufsausübung vor (weiterführende und vor
bereitende Fachschulen).
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Bedarf an A ngeste llten  für gehobene Berufe in  zweckmäßiger W eise 
zu decken. So sind z. B. in neuerer Z e it noch besondere Beamten
berufsschulen entstanden, w ie z. B. die Polizeiberufsschulen, die nach 
unserer Ausdrucksweise zu den (vorbereitenden) Fachschulen zu 
rechnen sind; sie dienen in  erster L in ie  der Heranbildung eines geeig
neten Nachwuchses fü r die Schutzpolizei*). Ferner sind h ie r die 
Fachkurse, die bei der Schutzpolize i fü r den Ü b e rtr it t  in  fre ie  Berufe 
vorbere iten , zu erwähnen**).

M it  den k a u f m ä n n i s c h e n  F a c h s c h u l e n  hat sich in 
den le tz ten Jahren in  sehr eingehender W eise der Deutsche Verband 
fü r das kaufmännische Bildungswesen beschäftigt. In  seinem Berich t 
über die Sitzungen des Ausschusses zur Vere inhe itlichung des kau f
männischen Bildungswesens***) sind w e rtvo lle  Abhandlungen über die 
Höhere Handelsschule, die zukünftige Gestaltung des Höheren Han
delsschulwesens, das w irtschaftsw issenschaftliche Bildungsgut im  
System der höheren Schule (W irtschaftsoberschule) und über die ty 
pischen Form en der Höheren Handelsschulen in  den verschiedenen 
Ländern enthalten. Die W irtschaftsoberschu le konnte über den im  
Jahrbuch 1927 gekennzeichneten Stand hinaus noch n ich t w e ite r 
e n tw icke lt werden. In  P r e u ß e n  haben sich bei den Verhand
lungen über die E inrich tung  von W irtschaftsaufbauschulen erhebliche 
Bedenken ergeben. Deshalb hat das preußische Handelsm inisterium  
durch Erlaß vom  10. M ärz 1928 (M in is te ria lb l. S. 64) eine Form  der 
zweijährigen Handelsschule geschaffen, die das Recht der m ittle ren  
Reife gewährt. Dieses Recht kann denjenigen Handelsschülern zu
erkannt werden, die bei ihrem  E in tr it t  in  die Handelsschulen die 
v ie rte  Klasse einer höheren Lehransta lt oder einer preußischen 
M itte lschu le  oder die unterste Klasse einer Aufbauschule m it E rfo lg  
besucht oder eine als g le ichw ertig  anerkannte V orb ildung genossen 
haben und in  besonderen Klassen m it e rw e ite rtem  Lehrz ie l ve re in ig t 
werden. Aufnahm efähig sind ferner Schüler, die eine abgeschlossene 
Volksschulb ildung besitzen und sich mindestens zwei Jahre lang im 
kaufmännischen Berufsleben be tä tig t haben. Die E in rich tung  einer 
Vorklasse zur Vorbere itung fü r den Besuch dieser Schule is t zulässig. 
Diese Form  der Handelsschule zeigt hiernach grundsätzlich dieselben 
Züge w ie die W irtschaftsaufbauschule (etwa in  der Form  der M it te l
stufe der w ürttem bergischen höheren Handelsschule), nur is t die 
äußere Organisation etwas anders gewählt.

Zw ischen Preußen und einer Reihe von Ländern, w ie z. B. W ü rt
temberg, Baden, Thüringen, Bremen, sind Vereinbarungen abge

) Vgl. den Aufsatz über den Aufbau des Polizeiberufsschulwesens in Preußen, 
„D ie deutsche Berufsschule", Jahrgang 37, Heft 21, S. 654ff.

'*) Vgl. den Erlaß des preußischen Ministeriums des Innern vom 20. A p ril 
1928, sowie K ü h n e ,  a. a. O. S. 539.

***) Veröffentlichungen des Deutschen Verbandes fü r das kaufmännische 
Bildungswesen, Band 71, Braunschweig 1929.
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schlossen worden, die die gegenseitige Anerkennung der Höheren 
Handelsschulen zum Gegenstand haben. Es ist zu hoffen, daß diese 
Vereinbarungen den Anfang zu einer allgemeinen Vere inhe itlichung 
des Höheren Handelsschulwesens bilden, w ie sie auch der Deutsche 
Verband für das kaufmännische Bildungswesen anstrebt.

Die Sonderreifeprüfung fü r die Zulassung zum Studium  an den 
w irtschafts- und sozialw issenschaftlichen F aku ltä ten  in  F ra n k fu rt a. M . 
und K ö ln  und an den Handelshochschulen in  B e rlin  und Königs
berg (Jahrbuch 1927, S. 168) ist i n P r e u ß e n  neu geregelt worden 
durch Erlaß vom 4. Dezember 1928 (Zentra lb l. S, 368*)). In  den 
Voraussetzungen fü r die Zulassung zu dieser Sonderre ifeprüfung hat 
sich gegenüber den bisherigen Bestimmungen vom 10. August 1925 
nichts W esentliches geändert. Gegenstand der Prüfung, die aus 
einem schriftlichen  und mündlichen T e il besteht, sind Deutsch, Ge
schichte, insbesondere W irtschaftsgeschichte und Staatsbürgerkunde, 
Erdkunde, insbesondere W irtschaftserdkunde, eine Fremdsprache 
(der Bew erber kann irgendeine der Sprachen Lateinisch, Englisch, 
Französisch, Russisch, Spanisch, Ita lien isch wählen), eine zweite 
Fremdsprache (es kann irgendeine natürliche Sprache gewählt werden) 
und endlich nach W ah l entweder F inanzm athem atik, Buchführung 
und kaufmännisches Rechnen oder M athem atik  nach dem Lehrp lan 
des Realgymnasiums einschließlich F inanzm athem atik. D ie Z ie l
forderungen in  den einzelnen Prüfungsfächern rich ten  sich nach den 
R ich tlin ien  fü r die Lehrpläne der höheren Schulen Preußens, soweit 
diese Fächer do rt enthalten sind. Das Bestehen der Sonderre ife
prüfung berechtig t nur zum Studium  an den genannten F aku ltä ten  
und Hochschulen sowie an den Handelshochschulen in  Nürnberg, 
Leipzig und Mannheim , n ich t aber zum Studium  der W irtsch a fts 
wissenschaften an den rechts- und staatsw issenschaftlichen F a ku l
täten der deutschen U n ive rs itä ten  und n ich t zur Zulassung zur 
D ip lom prüfung fü r V o lksw irte ,

A u f dem G ebiet der t e c h n i s c h e n  F a c h s c h u l e n  is t fü r 
die Berichtsjahre folgendes zu bemerken:

B a y e r n  hat durch eine Bekanntmachung des K u ltusm in is te 
rium s vom 17. Februar 1928 (Am tsbl. S. 89) die Verhältn isse der Bau
schulen neu geordnet. D ie Bauschulen sind höhere technische L e h r
anstalten m it der Aufgabe, Baum eister und technische K rä fte  fü r 
den P riva tbaud ienst sowie technische Beamte fü r den Reichs- Staats
und Gemeindedienst heranzubilden, soweit die Ausbildung an der 
Schule erfolgen kann. In  der Regel umfassen die Bauschulen nur 
A b te ilungen  fü r Hochbau; es können ihnen aber auch Abte ilungen 
fü r T ie fbau sowie sonstige A bte ilungen und Lehrgänge angegliedert 
werden. Der Ausbildungsgang umfaßt 5 aufsteigende halbjährige 
Kurse. Zum Zweck der Vorbere itung  auf den ersten Kurs w ird  ein

*) Vgl. auch H eft 12 der Weidmannschen Taschenausgaben S. 101 ff.
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halb jähriger V orku rs  e ingerichtet. Voraussetzung fü r die Aufnahme 
in den V o rku rs  is t die E rfü llung  der Vo lks- und Fortb ildungsschul
p flich t, eine entsprechende praktische Ausbildung und das Bestehen 
der Vorprüfung, die sich auf Deutsch, Zahlenrechnen und Zeichnen 
e rs treck t m it Anforderungen nach dem Lehrzie l der (siebenklassigen) 
Volksschule. In  den ersten Kurs kann aufgenommen werden, w er 
das 17, Lebensjahr vo llendet hat, eine entsprechende A llgem ein
bildung und eine entsprechende praktische Ausbildung nachweist. 
D ie Forderung einer entsprechenden A llgem einb ildung ist e rfü llt, 
wenn die sechste Klasse (Unter-Sekunda) einer höheren Lehransta lt 
oder der V o rku rs  m it E rfo lg  besucht oder eine besondere Aufnahm e
prüfung bestanden wurde. Im  übrigen enthä lt die Verordnung a ll
gemeine Bestimmungen über die Aufnahm e und den A u s tr it t  der 
Schüler, den Schulbesuch, die A r t  des U n te rrich ts , die Lehrkrä fte  
und dgl. A ls  Anlagen sind beigefügt Satzungen fü r die Schüler, Lehr
pläne fü r den V orku rs  und fü r die H auptkurse, Prüfungsordnungen 
und Zeugnisvordrucke.

W e ite rh in  hat B a y e r n  am 13. O ktober 1928 (Am tsbl. S. 309) 
neue Bestimmungen über die E inrich tung , den B etrieb  und den Leh r
plan der M eisterschulen fü r Bauhandw erker herausgegeben. Diese 
Schulen sind bautechnische Fachschulen zur schulischen Ausbildung 
von Bauhandw erkern und zur V orbere itung  fü r die M eisterprüfung 
im  M aurer-, Z im m erer- oder Steinmetzhandwerk., Sie umfassen zwei 
W in te rku rse  von je fünf M onaten Dauer m it 45 bis 46 W ochen
stunden. Der Lehrp lan enthä lt neben dem praktischen U n te rrich t 
auch Deutsch, Bürgerkunde, Rechnen, S ta tik , P ro jektionslehre, Bau
stoffkunde und Belehrungen über Bauführung und Pre isentw icklung.

In  W ü r t t e m b e r g  is t eine neue Ordnung der Schlußprüfung 
fü r die höhere Maschinenbauschule (vom 30. Januar 1929) erschienen 
und das Programm der höheren Bauschule (ähnlich w ie in  Bayern) 
neu geordnet worden. D er Landtag hat auf G rund einiger D enk
schriften  des K u ltm in is te rium s einen Beschluß gefaßt, der darauf 
abzie lt, die fachwissenschaftliche, handw erk liche und kunsthand
w erk liche  A us- und F ortb ildung  von Lehrlingen, Gehilfen, M eistern  
und B e triebs le ite rn  durch eine Reihe von Maßnahmen zu fördern . So 
soll das ganze Schulwesen, das dieser Aus- und F ortb ildung  dient, 
also die gewerblichen Berufsschulen und die Fachschulen, in  einen 
organischen Zusammenhang gebracht werden, derart, daß die Fach
schulen den Oberbau der entsprechenden A b te ilung  der gewerblichen 
Berufsschule bilden. Im  Zusammenhang m it diesem Beschluß ist 
eine höhere Fachschule fü r das Holzgewerbe entstanden; w e ite re  
höhere Fachschulen fü r das graphische G ebiet und fü r F rauen
k le idung und F rauenarbe it sollen geschaffen werden. In  H e s s e n  
w urden die Verhältn isse der verschiedenen U nterrich tsansta lten  
fü r fre ie  und angewandte K unst und der ö ffentlichen tech
nischen und gewerblichen U nterrich tsansta lten  m it S taatsunter-
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Stützung durch Gesetz vom 14. Dezember 1928 (RegBl. S. 9) geregelt. 
D ie ersteren A nsta lten  haben die Aufgabe, die Schüler in  Techn ik 
und Form  fü r ihre künstlerischen oder kunsthandw erk lichen Berufe 
de ra rt vorzubilden, daß sie selbständig entw erfen und arbeiten 
können und sich die fü r die Leitung eines kunsthandw erk lichen Be
triebs e rforderlichen w issenschaftlichen und kaufmännischen K enn t
nisse erwerben; die le tz te ren  sollen ih re  Schüler fach lich derartig  
ausbilden, daß sie selbständig arbe iten können und sich die fü r die 
Le itung eines technischen und gewerblichen Betriebs erfo rderlichen  
wissenschaftlichen und kaufmännischen Kenntnisse erwerben. Im  
übrigen behandelt das Gesetz die E rrich tung  und Aufhebung, die 
äußere und innere Verfassung der genannten A ns ta lten  sowie die 
Aufbringung der Kosten fü r sie. D urch Verordnung vom  28. M ärz 
1929 (RegBl. S. 65) wurde eine Satzung erlassen fü r den Landesaus
schuß, der die Aufgabe hat, die Aufsichtsbehörde in  a llen grund
sätzlichen Fragen, die sich auf die genannten Schulen beziehen, durch 
Anregungen, R at und G utachten zu unterstützen.

D ie Ergänzungsreifeprüfungen, die den Schülern der M aschinen
bauschulen und baugew erklichen höheren Fachschulen den W eg zur 
Hochschule ebnen sollen, sind Ende 1928 von den Ländern gegenseitig 
anerkannt worden, so daß nunmehr F re izüg igke it besteht.

E inen Versuch, e inheitliche G esichtspunkte über W esen und A r t  
der technischen Fachschulen aufzustellen und zu gewissen Norm en 
fü r ih ren  A u fbau  zu gelangen, en thä lt die S chrift von A . L e n z :  
„D ie  Schulen des technischen Bildungswesens“ *).,

Fü r das l a n d w i r t s c h a f t l i c h e F a c h s c h u l w e s e n  g ib t 
die oben erwähnte D enkschrift des preußischen Landw irtscha fts 
m inisterium s einen guten Ü berb lick , wenigstens was die O rganisation 
in  Preußen anbe trifft; in  den übrigen Ländern is t sie ähnlich. Die 
w ichtigsten dieser Fachschulen sind die Landw irtschaftsschulen, 
deren Zahl in  den Ländern entsprechend der Bedeutung einer guten 
landw irtscha ftlichen  Fachausbildung erheblich gestiegen ist. Dazu 
kommen noch Sonderschulen, w ie  Ackerbauschulen, W einbau- und 
Gartenbauschulen u. dgl. sowie die höheren Landw irtschaftsschulen, 
die in  Preußen durch Erlaß vom  1. A p r i l  1927 eine Neuordnung er
fahren haben. Sie bestehen nunm ehr aus 4 Fachklassen von je ein
jähriger U nterrich tsdauer, die h ins ich tlich  des a llgem einbildenden 
Teils ihres Lehrplans etwa der U n te r-T e rtia  bis Ober-Sekunda einer 
höheren Lehransta lt entsprechen; es is t jedoch nur eine F rem d
sprache ve rb ind lich . In  der obersten Klasse n im m t der la n d w ir t
schaftliche U n te rr ich t einen b re iten  Raum ein. Befähigte V o lks 
schüler können auch ohne frem dsprachliche Vorkenntn isse in  die 
unterste Klasse der höheren Landw irtschaftsschule aufgenommen 
werden. Das Abschlußzeugnis dieser Schule g ib t die Berechtigung

*) H eft 33 der Schrift des Bundes der technischen Angestellten und Be
amten, Berlin  1928.
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zum landw irtscha ftlichen  Hochschulstudium  m it k le ine r M a trike l. 
Für tüchtige ehemalige Schüler der Landw irtschaftsschulen besteht 
die M ög lichke it, sich in  den höheren Lehransta lten fü r praktische 
Landw irte  in  einem einjährigen Lehrgang eine w eiterführende theo
retische Fachbildung zu erwerben. Trägerinnen dieser höheren Lehr
anstalten sind in  Preußen die Landw irtschaftskam m ern.

A u f dem Gebiet des F a c h s c h u l w e s e n s  f ü r  d i e  w e i b 
l i c h e  J u g e n d  sind in  Ergänzung der Ausführungen im  Jahrbuch 
1927 (S. 170) noch besonders die ö ffentlichen Haushaltungsschulen 
zu nennen, die in  P r e u ß e n  m it Erlaß des Handelsm inisteriums 
vom 17. A p r il 1924 (Handelsm inBl. S. 139) neu geordnet worden sind. 
Sie sollen die w eib liche Jugend fü r die Aufgaben der Hausfrau und 
M u tte r vorbere iten  und sie zu arbeitsfreudigen, Charakterstärken 
und geistig regsamen M itg liede rn  des Volkes erziehen, die sich ih re r 
V eran tw ortung  gegenüber der engeren und w e ite ren  Gemeinschaft 
bewußt sind. Im  Gegensatz zu den Frauenschulen und den Haus
frauenklassen, die auf die Lyzeen (Mädchenrealschulen) bzw. die 
M itte lschu len  aufgesetzt sind, w ird  von den Schülerinnen, die in 
die Haushaltungsschulen e in tre ten  wollen, eine bestim m te Vorb ildung 
n ich t gefordert. D ie Dauer des Lehrgangs be träg t in  der Regel 
2 H a lb jahre m it je 30 W ochenstunden. U n te rr ich t w ird  e rte ilt in  
Lebens- und Berufskunde, S taatsbürgerkunde, Haushaltungskunde, 
Deutsch, Kochen, Hausarbeit, N ade larbe it und Zeichnen. Gesund
heitslehre, häusliche Säuglings-, K inde r- und Krankenpflege, auch 
Gartenbau, Erziehungslehre, soziale A rb e it, Leibesübungen können 
getrieben werden. In  S a c h s e n  und einigen anderen Ländern sind 
derartige Klassen den Berufsschulen angegliedert; in  W ürttem berg, 
Baden, Thüringen und Hessen g ib t es öffentliche Schulen dieser A r t 
n icht. Da fü r v ie le  Landw irts töch te r die Ausbildung in  der länd
lichen M ädchenfortb ildungsschule n ich t ausreicht zur Führung des 
Haushalts eines größeren Landw irtscha ftsbetriebs, hat auch das länd
lich -hausw irtscha ftliche  Fachschulwesen in  den le tz ten  Jahren in 
den meisten größeren Ländern eine wesentliche E rw e ite rung  e r
fahren (vgl. z. B. den Erlaß des preußischen Landw irtscha ftsm in is te 
riums vom  18, J u li 1924*)). In  B e trach t kommen fü r diese Fachaus
bildung insbesondere die landw irtscha ftlichen  Haushaltungsschulen, 
die Mädchenklassen an den Landw irtschaftsschulen, die in  Preußen 
und Sachsen seit längerer Z e it bestehen, in  W ürttem berg  vo r kurzem  
neu eingeführt w orden sind, sowie die w irtscha ftlichen  Frauenschulen 
auf dem Lande. Die landw irtscha ftlichen  Haushaltungsschulen haben 
die Aufgabe, in  Jahreslehrgängen Landmädchen auf den B eruf der 
Hausfrau, M u tte r und S taatsbürgerin durch praktische und theore
tische Unterweisungen vorzubere iten. M e is t sind sie m it einem In te r
nat verbunden. Die Mädchenklassen an den Landw irtscha fts 

*) Abgedruckt bei O 1 d e n b u r  g , a. a. O., Anhang S. 27.
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schulen haben ähnliche Aufgaben; die Ausbildung umfaßt jedoch nur 
einen oder zwei W in te rku rse . Die w irtscha ftlichen  Frauenschulen 
endlich haben die Aufgabe, Lehrerinnen der landw irtscha ftlichen  
Haushaltungskunde und ländliche Haushaltp flegerinnen auszubilden 
sowie Mädchen auf den Hausfrauenberuf vorzubereiten.

Die A rb e it der Fachschulen ist von einer Reihe von U n te rrich ts 
verw altungen dadurch anerkannt worden, daß ih ren  Absolventen 
unter gewissen Voraussetzungen das Z e u g n i s  d e r  m i t t l e r e n  
R e i f e  ausgestellt w ird . In  der Regel kann es jedoch nur an solchen 
Fachschulen verliehen werden, die entweder Volksschulb ildung und 
mindestens zweijährige Berufspraxis voraussetzen, einen mindestens 
zweijährigen Lehrgang m it vollem  Tagesunterrich t haben und eine 
in  sich abgeschlossene berufliche sowie ein bestimmtes Maß fach
lich-theore tischer B ildung ve rm itte ln  oder Volksschulb ildung voraus
setzen und in  einem mindestens dre ijährigen Lehrgang m it vo llem  
Tagesunterrich t eine in  sich abgeschlossene Berufsbildung auf G rund 
eines überw iegend fach lich-theoretischen und allgem einbildenden 
U n te rrich ts  ve rm itte ln  (vgl. z. B. die sächsische Verordnung vom
4. Januar 1929, V0B1. S. 1, die thüringische Verordnung vom
7. Februar 1929, A m tsb l. S. 13, und die braunschweigische vom
13. Februar 1928, M inB l. S. 5). T  h ü r  i  n g e n hat übrigens auch den 
Schülern der Berufspflichtschulen und der Berufsm itte lschulklassen 
gewisse Berechtigungen zuerkannt, die in  einer Bekanntmachung vom
4. M ärz 1926 (Am tsbl. S. 43) niedergelegt sind. Solange allerdings 
der tie fe  E inschn itt zw ischen dem Zeugnis der Ober-Sekundareife 
und dem Zeugnis der m ittle ren  Reife bestehen b le ib t, den alle Länder, 
m it Ausnahme von W ürttem berg , gemacht haben, is t n ich t zu e r
w arten, daß dem Zeugnis der m ittle re n  Reife eine größere Bedeutung 
zukommt. V ie lle ich t w ird  seine Bedeutung steigen, wenn in  den 
nächsten Jahren der G eburtenausfa ll sich auch bei den Jugendlichen 
im  A lte r  von 14 bis 18 Jahren geltend macht und deshalb das A n 
gebot von Schülern, die eine höhere Schule bis zur Unter-Sekunda 
einschließlich besucht haben, n ich t m ehr so groß ist.

V I, Die Hochschulen und das freie Volksbildungswesen,
Die Berich te  zu diesem K a p ite l müssen fü r den nächsten Band 

des Jahrbuchs zurückgeste llt werden. V o rläu fig  soll nu r auf die 
Darste llung des fre ien  Volksbildungswesens und der Volkshochschulen 
im  Handbuch der Pädagogik von H. N o h 1 und L. P a 11 a t  (Bd. IV ,
5. 370— 409) verw iesen werden.



DIE BESCHULUNG DER NICHTVOLLSINNIGEN 
UND KÖRPERLICH BEHINDERTEN

V O N  A . F U C H S

Die E rörterungen über die ä u ß e r e  E n t w i c k l u n g  des 
Sonderschulwesens standen in  den le tz ten  Jahren s ta rk  un te r dem 
E influß  der Reichsschulgesetzberatungen. Da die Fachkreise m it 
der Regelung der allgemeinen Schulfragen auch die gesetzliche V e r
ankerung der Heilpädagogik im  allgemeinen und gesetzliche B in 
dungen fü r ih re  verschiedenen E inrich tungen erhofften, w urden be
stim m te Einschaltungen in  das Reichsschulgesetz, so über die Schul
p flich t des H ilfsschulkindes, bestim m te Abänderungen, so die Be
stimmungen über die N ichtanwendung der grundsätzlichen, kon
fessionellen Trennung der Schüler auf die Sonderschulen, in  Vorschlag 
gebracht, aber auch geschlossene G esetzentwürfe (Hilfsschulgesetz, 
Sonderschulrahmengesetz) vorgelegt. Diese Bemühungen fanden 
w oh l Beachtung, hatten von vornhere in  aber wenig Aussich t auf 
vo llen  E rfo lg  und w aren dann durch das Scheitern des Reichsschul
gesetzes h in fä llig .

D afür un te rs trich  der Preußische M in is te r fü r W issenschaft, 
Kunst und V o lksb ildung die S c h u l p f l i c h t  d e r  H i l f s s c h u l 
k i n d e r  durch den Erlaß vom 22, Februar 1927, nach dem auch 
gegen den W ille n  der E lte rn  die Überweisung des H ilfsschulk indes 
aus einer S im ultanschule in  eine konfessionelle H ilfsschule erfolgen 
kann, wenn am O rt nur eine solche vorhanden is t und ih re  kon
fessionelle R ichtung dem Bekenntn is der E lte rn  entspricht, und ste llte  
fe rne r in  dem „Gesetz über die Schu lp flich t in  Preußen“  vom  15. De
zember 1927, das vo rläu fig  in  seinen allgemeinen Bestimmungen auch 
fü r die Beschulung der schwerhörigen, sprachleidenden, schwach
sinnigen, k ra n kh a ft veranlagten, s itt lic h  gefährdeten und K rü p p e l
k inde r maßgebend sein soll, besondere V orschriften , die u. U. die 
Bestimmungen dieses Gesetzes fü r die heilpädagogisch zu behandeln
den K in d e r genauer festlegen sollen, in  Aussicht. Da der E rlaß vom 
29. Dezember 1926, der die Förderung der schwachbefähigten V o lks 
schüler durch N achh ilfeun te rrich t und durch Abschlußklassen inne r
halb der Norm alschule empfahl, v ie lfach  so aufgefaßt w orden war, 
als ob nunmehr auch schwachsinnige K in d e r innerha lb  der N orm al
schule verb le iben und durch die empfohlenen Fördere inrich tungen 
be treu t w erden sollten, bestim m te der E rlaß vom  10, M ärz 1927, daß 
da, wo H ilfsschulen bestehen, die schwachsinnigen K inde r in  die 
H ilfsschule zu geben seien, w e il sie in  diesen eine ih re r besonderen 
geistigen Beanlagung und seelischen E igenart angepaßte Erziehung
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und B ildung empfangen könnten, und daß es P flich t der Normalschule 
sei, die schwachsinnigen Schüler m it größter Sorgfa lt auszusondern 
und der H ilfsschule zu überweisen. —  In  Ermangelung einer gesetz
lichen Regelung haben einzelne Städte besondere „Aufnahm ebestim 
mungen“  fü r die H ilfsschule erlassen, so B e rlin  1924 und je tz t auch 
die Stadt W ien  1928. Ä hn lich  den B e rline r Bestimmungen regeln 
diese die Aufnahme, Rückversetzung, Entlassung und den p flic h t
mäßigen Besuch un te r Anpassung an die ö rtlichen  Verhältn isse. —  
Zu diesen Bestimmungen der S tadtverw altungen rechnet auch der 
Versuch schon frühze itig  und im  Rahmen der Norm alschule eine 
Fürsorgeeinrichtung zu schaffen, die imstande sein könnte, Schwer
erziehbare und erzieh lich Gefährdete, die ohne die Gewährung be
sonderer H ilfe  sicher zu einem großen Prozentsätze zur Fürsorge- 
Erziehungsanstalt und zum Gefängnis abgleiten würden, vo r solchem 
Niedergange zu bewahren. Der Preußische M in is te r hat diesen V e r
such grundsätzlich geb illig t. E r is t in  B e rlin  seit 1928 (1929 auch in 
anderen Städten) in  Form  der sogenannten E-Klassen durchgefuhrt 
worden, die sich unauffä llig  dem Organismus der Norm alschule ein
gliedern, durch ih re  innere Ausgestaltung aber einen s ta rken  E in 
fluß auf die an ti- und asozialen Naturen, eine innere Um gestaltung 
der m ilieubeschädigten und psychopathischen K inde r zu erre ichen 
versuchen, um ih re  baldige Rückgabe an die normale Klassengemein
schaft zu ermöglichen. W ährend die deutschen Versuche h ie rbe i me 
Verziehung des K indes als Hauptursache der Schw ererziehbarke it 
betrachten, sieht der Züricher Versuch in  der psychopathischen er- 
fassung den Hauptgrund.

Die i n n e r e  E n t w i c k l u n g  des Sonderschulwesens bewegte 
sich auch in  den Berich ts jahren in  aufsteigender L in ie . A u f dem 
Gebiete der w issenschaftlichen E r f o r s c h u n g  der Ursachen un 
der kö rpe rlichen  und geistigen K o n s titu tio n  der psychisch Abnorm en 
is t die K ap illa rm ik roskop ie  zu Massenfeststellungen fortgeschritten , 
deren Ergebnisse jedoch noch n ich t feststehen. G le ich laufend m it 
ihnen werden die Versuche einer systematischen Behandlung psy
chisch A bnorm er m it L ipa tren  fortgesetzt, dessen s ta rk  verändernde 
W irku n g  auf den kö rperlichen  und geistigen Organismus man bereits 
durch tatsächliche Fä lle  beweisen zu können glaubt. V on der W is 
senschaft, ganz besonders von den Heilpädagogen, werden die A us 
w irkungen auf die geistige E n tw ick lung  m it Spannung beobachtet.

N achdrück lich  wandte sich die Heilpädagogik der Erforschung 
der E igenart und Beeinflussung schwererziehbarer K in d e r zu, deren 
bisherige Behandlungsform  in  den Fürsorgeerziehungsanstalten von 
manchen Seiten n ich t mehr als zweckmäßig, ausreichend oder ze it
gemäß und auch n ich t als erfo lgre ich  genug angesehen w ird . Der 
Versuch einer w issenschaftlichen C ha rak te ris tik  des Fürsorgezöglings 
hat die M ilieubeschädigung als Ursache deutlicher in  den V o rd e r
grund gerückt und die psychopathische Veranlagung als ve ru r
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sachende Voraussetzung in  ein richtigeres Verhä ltn is  zu der Gesamt- 
erscheinung gebracht. —  Um das E indringen in  die E igenart 
der kö rp e rlich  und geistig gehemmten K indesnaturen und um die 
Gewinnung von Einfluß auf ih re  Behandlung bemühen sich die eide- 
tische Forschung und ganz besonders die Individualpsychologie und 
Psychoanalyse, jedoch bis je tz t ohne allseitige Anerkennung. —  Die 
K rüppelpädagogik beginnt, die in  der schönen L ite ra tu r dargestellten 
Probleme der Krüppelspychologie fü r sich auszuwerten.

D ie O r g a n i s a t i o n  d e r  B e h a n d l u n g  u n d  E r 
z i e h u n g  heilpädagogisch zu betreuender K inder und Jugendlicher 
hat besonders in  den le tz ten  Jahren die notwendige Festigung und 
den wünschenswerten Ausbau erhalten; B e rlin  zeigte diese O rgani
sation der Ö ffen tlichke it auf der Heilpädagogischen W oche 1927. 
A uch  in  ö rtlic h  weniger günstigen Verhältn issen als in  der Groß
stadt, also auf dem Lande und in  k le inen  Gemeinden, sucht man je tz t 
im m er ö fte r das Bedürfn is planmäßig festzuste llen und gangbare 
Wege zur Beschulung der gehemmten K inde r zu finden, insbesondere 
bem üht man sich, und m it E rfo lg , gemeinsame H ilfsschule inrichtungen 
fü r benachbarte k le inere  O rtschaften zu schaffen oder die K inder 
von d ich t bei einer Stadt liegenden O rten  in  die Stadthilfsschule 
einzubeziehen.

Bezüglich der B e h a n d l u n g  w irk t  von der Normälschule 
das Bestreben nach geregelter Körperpflege und -Schulung stark 
auf die Heilpädagogik herüber, a llerd ings nur als Anregung zu ve r
s tä rk te r Betonung einer h ie r als selbstverständlich angesehenen F o r
derung.

D ie F ü r s o r g e  bemüht sich nachdrücklichst um die E ino rd 
nung der gehemmten N aturen in  den A rb e its - und W irtscha ftsbe trieb  
der Gesellschaft, um die Betreuung der Lehrlinge in  der F re ize it, 
die H in lenkung der gehemmten Jugendlichen mehr auf die ange
le rn ten  Berufe als auf die handw erk lichen und um die dauernde Be
schäftigung der arbeitslosen Gehemmten. Die Fürsorge r ich te t sich 
aber in  g leicher S tärke auch auf die W ahrnehmung der Interessen 
der gehemmten K inde r und Jugendlichen vor G ericht. D ie Wünsche 
des deutschen H ilfsschulverbandes um besondere V o rsch riften  fü r 
die Vernehmung der H ilfsschu lk inder vo r G erich t fanden in  dem 
Erlaß des Preußischen Justizm in isters vom 11. A p r i l  1927 eine Be
rücksichtigung, der e rk lä rt, daß besonderes G ew icht darauf zu legen 
sei, alle Umstände, die fü r die Beurte ilung der G laubw ürd igke it 
eines w ich tigen  jugendlichen Zeugen (bis zum vollendeten 16. Lebens
jahre) von Bedeutung sind, durch Befragung der E lte rn , der Lehrer 
usw, m öglichst frühze itig  festzustellen, und daß in  zw eife lhaften 
Fä llen  Sachverständige, die über besondere Kenntnisse und E rfah 
rungen in  der Seelenkunde Jugendlicher verfügen, im  V orverfahren  
oder in  der H auptverhandlung zur K la rs te llung  der seelischen Eigen
arten des Jugendlichen hinzuzuziehen seien, —  Das österreichische
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Jugendgerichtsgesetz vom 18. Ju li 1928 fo rd e rt sogar, daß zu S tra f
rich te rn  in  Jugendsachen nur solche R ich te r bes te llt werden sollen, 
die sich durch pädagogisches Verständnis auszeichnen und die eine 
besondere w issenschaftliche Ausbildung in  Psychologie, Psychiatrie  
und Pädagogik nachweisen können. Gleiches w ird  von den m it der 
Behandlung jugendlicher Gefangenen be trau ten  Personen verlangt. 
__ j ) j e Umgestaltung des Jugendstrafvollzuges in  ein heilpädago
gisches Erziehungsverfahren w ird  w e ite r erwogen in  theoretischen 
Auseinandersetzungen, in  den Beratungen über das Reichsstraf- 
Gesetzbuch und in  praktischen Versuchen, tatsächlich gefordert 
jedoch schon in  dem österreichischen Jugendgerichtsgesetz.

Der Versuch eines Z u s a m m e n s c h l u s s e s  der verschie
denen heilpädagogischen Bestrebungen, der Schulen, Ä rz te  und Lehrer, 
der W issenschaft und der P raxis zum Zwecke der A u fk lä rung  der 
Ö ffen tlichke it und des gemeinsamen Vorgehens in  berechtig ten F o r
derungen, des gemeinsamen Durchforschens der noch n ich t sicher 
und genau erfaßten Erkennungs- und Behandlungsmethoden und des 
gegenseitigen H and-in-H and-A rbe itens is t in  diesen Jahren w ieder
ho lt unternom m en worden, so 1927 im  Pestalozzi-Jahre durch die 
Heilpädagogische W oche in  B e rlin  und 1928 durch den IV . H e il
pädagogischen Kongreß in  Leipzig. Die Interessengebiete einzelner 
heilpädagogischer R ichtungen wurden auf den entsprechenden V e r
bandstagen wahrgenommen, so fü r Erziehung und U n te rrich t Geistes- 
schwacher in  Kassel 1927 (19. Konferenz) und in  Breslau 1928 
(XI, Verbandstag der H ilfsschulen Deutschlands), fü r die Taub
stummenbildung in  B e rlin  1928, fü r die K rüppelfürsorge in  B raun
schweig 1928 (X. Kongreß).

Zur A u s b i l d u n g  d e r  S o n d e r s c h u l l e h r e r  hä lt man 
die Ansetzung eines heilpädagogischen Studienjahres, das m ehrjäh
rige r p rak tischer E rfahrung im  Volksschuld ienst folgen soll, fü r n o t
wendig. Die m it dem einjährigen heilpädagogischen Seminar gege
bene Form , die die vö llige Befreiung der Teilnehm er vom Schuldienst 
voraussetzt, w ird  fast allgemein geb illig t. Die ku rz fris tigen  A us
bildungskurse werden abgelehnt und von der Regierung fast durch
weg n ich t m ehr bestätig t. Seminare m it ganzjähriger Ausbildung 
bestehen in  B erlin , Halle, München. Sie b ilden durch ihre schon 
je tz t gepflegte enge Verbindung m it der U n ive rs itä t den G rundstock 
der in  der E n tw ick lung  begriffenen, heilpädagogischen Akadem ien. 
__ D ie Ausbildungsgelegenheiten der Taubstum m en- und B linden
leh re r bestehen fü r sich. E ine Annäherung an die Heilpädagogik und 
die heilpädagogischen Ausbildungsgelegenheiten w ird  von der Orga
nisation der Taubstum m enlehrer m it großer B estim m the it abgelehnt. 
Der E rlaß vom  10. August 1927 gestattet die Zulassung von R eife
schülern zu den staatlichen Lehrgängen zur Ausbildung von Taub
stummen- und B linden lehrern  und kom m t dadurch der Anschauung 
der Taubstum m enlehrer, die auf die grundlegende V orb ildung der
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Volksschu lleh rer verzichten zu können meinen, entgegen. D ie O rga
n isa tion  der B linden lehrer dagegen sieht in  der Zulassung von R eife
schülern, die keine pädagogische T ä tig ke it m it Prüfungsabschluß
h in te r sich haben, keine Förderung ih re r Vorbildungsfrage.. __ Für
die V orb ildung  der w issenschaftlichen Sonderschullehrerinnen w ird  
im m er bestim m ter die Ausbildung auch in  technischen Fächern 
gefordert, dam it auf die E inste llung n u r  technisch vorgeb ilde ter 
K rä fte , die n ich t die ausreichenden psychologischen und pädagogi
schen Vorkenntn isse besitzen, ve rz ich te t werden kann. B e rlin  hat 
darum seinen w issenschaftlich vorgebilde ten Sonderschullehrerinnen 
w iede rho lt Gelegenheit gegeben, in  Jahreskursen sich die e rfo rde r
liche technische Ausbildung nachträg lich anzueignen, —  D ie beson
dere Ausbildung der T u rn leh re r in  der Sonderschule e rw e is t sich bei 
der W ich tig ke it, die man heute dem orthopädischen Turnen und dem 
Turnen der geistig und kö rp e rlich  gehemmten K in d e r überhaupt 
beimessen muß, im m er dringender. D er Preußische M in is te r hat 
darum un te r dem 2. Januar 1929 einen Ausbildungslehrgang fü r 
T u rn leh re r an Sonderschulen in  der Landesturnansta lt in  Aussicht 
geste llt.

D ie A usb ildung der H i l f s b e r u f s s c h u l l e h r e r  liegt, wenn 
man den G rundsatz „vom  K inde aus“  n ich t verneinen w ill,  in  der 
R ichtung der Ausbildung der H ilfsschu llehrer. Sie hätte  in  einer 
angepaßten E rw e ite rung  und Ergänzung der H ilfsschu llehrerausb il
dung nach der jugendpsychologischen, w irtscha ftlichen  und beru f- 
hchen Seite zu bestehen. Die tatsächliche E n tw ick lung  is t jedoch 
den W eg über die Zwecke und die O rganisation der Gewerbeschule 
gegangen, indem man fü r die H ilfsberufsschule, übereinstim m end m it 
de r Gewerbeschule fü r Normale, die Ablegung der G ew erbe leh rer
prüfung als einzige Forderung s te llte  und der sonstigen Vorb ildung 
keine Bedeutung beimaß. So is t es gekommen, daß heute in  der 
H ilfsberufsschule geprüfte G ew erbe leh rer ohne jede heilpädago- 
gische Ausbildung, ja ohne jede E rfahrung in  der V o lksschu larbe it 
tä tig  sind, und daß man auf die nebenamtliche T ä tig ke it des H ilfs 
schullehrers ve rz ich te t. D ie U n n a tü rlich ke it dieser E n tw ick lung , die 
durch verschiedene Umstände veranlaßt w orden ist, w ird  heute 
erkannt. M an is t bestrebt, den nun einmal im  A m t befindlichen 
H ilfsschu lleh re rn  nachträg lich  eine heilpädagogische Zusatzausbil
dung zu ve rm itte ln , dann aber auch fü r die Z ukun ft grundsätzlich 
den na tü rlichen  W eg der Ausbildung einzuschlagen, und zw ar durch 
die im  Gewerbeschullehrergesetz festzulegende Anerkennung und 
G leichste llung einer dem h ie r vorliegenden Bedürfnisse angepaßten 
A usb ildung der H ilfsberu fsschu llehrer m it der des Gewerbelehrers.

D ie Form  der preußischen Sonderschullehrerprüfung s tü tz t sich 
noch im m er auf die Prüfungsordnung von 1913, hat sich aber, den 
inneren W andlungen folgend, vo rs ich tig  den verschiedenen Zweigen 
der Sonderschule angepaßt, insofern die Prüfung die Lehre r fü r
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Hilfsschulen, Sprachheilsschulen, Sehschwachen- und Schwerhörigen
schulen und ihre Fachgebiete besonders berücksich tig t. Bezüglich 
d p r  Z u s a m m e n s e t z u n g  des Prüfungsausschusses is t jedoch eine be
stim m te Anordnung ergangen. Der E rlaß  vom 7. M ärz 1927 gibt 
sow eit es sich um Fragen des R elig ionsunterrichtes (Lehrprobe und 
M ethod ik ] handelt, einem evangelischen und katho lischen Kommissar 
das Recht, an der Prüfung in  diesem Lehrfach m it Stimme te il
zunehmen-' auch soll bei der Ausw ahl von Dozenten fü r den R e li- 
r f i n n s i m t e r r i c h t  in  den Ausbildungslehrgängen fü r Sonderschullehrer 
die zuständige k irch liche  Behörde gehört werden. —  Ham burg hat 
eine m it dem L  M ärz 1929 in  K ra ft getretene Prüfungsordnung fü r 
s  achheillehrer erlassen, die einer gewissen G roßzügigkeit n ich t 
> tbehrt. D ie sch riftliche  Prüfung sieht eine K lausura rbe it n ich t m ehr 
“  Gund die Zulassung zur Prüfung w ird  abhängig gemacht von 
l in e r  zweijährigen praktischen T ä tig ke it in  der Sprachheilschule 
nach Ablegung der ersten und zw eiten Lehrerprü fung und einem 
viersem estrigen Studium  an der U n ive rs itä t.

Das deutsche Schulwesen. 1928. 7



DAS PRIVATSCHULWESEN
V O N  A . S A C H S E

Die Lage des Privatschulwesens hat sich im  Berichtsze itraum  
gebessert, auch hat die Ordnung seiner Rechtsverhältn isse F o rt
sch ritte  gemacht. D ie Reichsregierung w ill an die Ausführung des 
Reichsgesetzes vom  26. Februar 1927, betre ffend die Entschädigung 
fü r U nterhaltungsträger und Le h rk rä fte  p riva te r Vorschulen, heran
tre ten . Die Begründung des bezüglichen G esetzentwurfes leg t die H in 
dernisse dar, die der Durchführung des Reichsgrundschulgesetzes bis 
je tz t entgegengestanden haben. D er K re is  der Entschädigungsberech
tig ten  is t im  E n tw u rf so eng w ie  m öglich gezogen worden. Leh r
personen, die erst nach dem In k ra fttre te n  des Grundschulgesetzes, 
also nach dem 21. M a i 1920, A nste llung  an e iner P riva tschu le  ge
funden oder eine P riva tschu le  erw orben haben, kommen überhaupt 
n ich t in  B e trach t. Es hande lt sich auch n ich t um Schadloshaltung, 
sondern led ig lich  um Beseitigung von w irtscha ftlichen  H ärten. In  
erster L in ie  kom m t die Übernahme der Lehrpersonen in  den ö ffen t
lichen D ienst in  Frage; wo dies n ich t angängig ist, sollen eine laufende 
Rente oder bei Personen, die bei ihrem  Ausscheiden aus dem P riv a t
schuldienst weniger als zehn Jahre darin  tä tig  gewesen sind, Ü ber
gangsgebührnisse, auch gegebenenfalls einmalige Abfindungen gezahlt 
werden. In  ähnlicher W eise sollen die Entschädigungen der U n te r
haltungsträger geregelt werden. E inem  preußischen A n träge  en t
sprechend b rin g t der E n tw u rf eine erschöpfende Regelung a lle r 
S tre itfragen, so daß die Länder der N o tw end igke it überhoben sind, 
ih rerse its  noch besondere Ländergesetze zu erlassen und so eine 
baldige D urchführung der Entschädigung der U nterha ltungsträger 
und der L e h rk rä fte  der p riva ten  Vorschulen nach der Verabschiedung 
des Reichsgesetzes gesichert erscheint.

A b e r die w ichtigste  Frage fre ilich , w e r die Kosten zu tragen hat, 
is t noch n ich t gek lä rt. Das Reich glaubt, daß nach der-zw ischen ihm  
und den Ländern über die Schullastentragung getroffenen V e re in 
barung die Länder ve rp flich te t seien, auch die aus dem Entschädigungs
gesetz fließenden Kosten tragen. E inige der durch dieses Gesetz 
voraussichtlich am schwersten belasteten Länder, insbesondere 
Preußen, scheinen aber diesen S tandpunkt n ich t zu te ilen . Preußen 
hat noch 1925 ausdrücklich  e rk lä rt, daß aus den Bestimmungen des 
Grundschulgesetzes ke ine rle i Entschädigungsansprüche wegen A u f
hebung p r iva te r Vorschulen gegen den Preußischen Staat herge le ite t 
w erden können.

D ie vom  Reichstag auf gestellte Forderung, daß Grundsätze fü r 
die Ausführung des A r t .  147 R V  (Privatschulwesen) aufgeste llt



Das Privatschulwesen 99

werden sollen, is t von der Reichsregierung in  Übereinstimmung m it 
den U nterrich tsverw a ltungen der Länder dahin beantw orte t worden, 
daß von einer reichsgesetzlichen Ausführung des A r t .  147 abgesehen 
werden soll, da der A r t ik e l zu seiner D urchführung keines besonderen 
Reichsgesetzes bedürfe, daß aber auch keine N o tw end igke it bestehe, 
über den Rahmen des A rt ik e ls  hinaus reichsgesetzliche Bestimmungen 
über das Privatschulwesen zu tre ffen. Indessen herrsche B e re itw illig 
ke it un te r den Ländern, eine Vereinbarung über die Grundsätze zur 
Ausführung der Verfassungsvorschrift zu schließen. Diese V e re in 
barung is t inzw ischen zustande gekommen (Reichstagsdrucksachen I I I  
1924/27, Nr. 3778, ausgegeben am 12. Dezember 1927). Sie umfaßt 
in  der Hauptsache nur das höhere Schulwesen, indem V o lks - und 
Fortb ildungs-(Berufs-)schulen n ich t un te r sie fa llen . Die V e re in 
barung brächte eine beinahe vollständige K lä rung  in  der Lage des 
Privatschulwesens, wenn n ich t die allerdings selbstverständliche 
Bestimmung eingefügt wäre, daß die Länder, die diese Vereinbarung 
nur durch Landesgesetz durchführen können, sich Vorbehalten, sie 
erst nach In k ra fttre te n  des neuen Landesgesetzes in  V o llzug  zu 
setzen. In  der T a t steht die Landesgesetzgebung in  einigen Ländern, 
so insbesondere in  Preußen, der D urchführung der Bestimmungen 
vo re rs t noch im  Wege. Im m erhin is t die Vereinbarung in  dem h ie r
nach sich ergebenden G ü ltigke itsbere ich  w e rtvo ll. Sie b rin g t w ich 
tige D efin itionen und Entscheidungen, die in  den nachgefolgten 
Maßnahmen der Länderregierungen erkennbar werden. ,.P riva t
schulen im  Sinne des A r t .  147 sind a lle n ich tö ffen tlichen  Schulen. 
Ö ffentliche Schulen im  Sinne des A r t .  143 ff. sind a lle  staatlichen 
und solche n ich ts taa tlichen  Schulen, die von dem Lande als ö ffen t
liche anerkannt sind." Solche bevorzugte P riva tschu len werden 
in  Erlassen oberster Landesbehörden als „P riva tschu len  m it Ö ffent
lichke itscha rak te r bezeichnet. B isher bestehende Zw eife l, in  
welchen Fä llen eine p riva te  Schule als Ersatz fü r ö ffentliche 
Schulen gelten, also den Bestimmungen des A r t ,  147 zu u n te r
ste llen ist, w ird  dahin gek lä rt, daß eine Ersatzschule vo rlieg t, 
„w enn von dem Lande entsprechende ö ffen tliche  Schulen 
a l l g e m e i n  vorgesehen oder zugelassen sind“ . Nach der 
Vereinbarung macht es den E indruck, als ob die Prüfung der B edürf
nisfrage gek lä rt wäre. §4 : „W enn  die Voraussetzungen des A r t .  147 
Abs, 1 Satz 2 e rfü llt sind, und ke iner der Versagungsgründe des 
Satz 3 vo rlieg t, darf die Genehmigung einer P rivatschule n ich t v e r
weigert, insbesondere von dem Nachweise eines Bedürfnisses n ich t 
abhängig gemacht werden. Sie darf auch n ich t deshalb versagt werden, 
w e il die Schule bekenntnismäßig oder weltanschaulich gesta ltet 
werden soll, und zw ar auch dann nicht, wenn eine entsprechende 
öffentliche Schule grundsätzlich nach Bekenntnis oder W eltanschau
ung n ich t getrennt is t."  Dem Lande b le ib t es überlassen, zu en t
scheiden, ob es die Genehmigung erte ilen  w ill,  wenn eine der V o r



100 Das Privatschulwesen

aussetzungen des A r t .  147 Abs. 1 Satz 2 n ich t e r fü llt ist, ob die A n 
forderungen, welche an ö ffentliche Schulen h ins ich tlich  Lehrplan, 
S to ffverte ilung, U n te rr ich t und Erziehungseinrichtungen und die 
sonstige innere und äußere G estaltung der Schulen geste llt werden, 
von der P rivatschule e rfü llt sind, ob die A nforderungen an die 
w issenschaftliche Ausbildung der Leh rk rä fte  an der P rivatschule 
n ich t h in te r denen der entsprechenden ö ffentlichen Schulen zurück
stehen, ob eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältn issen 
der E lte rn  s ta ttfinde t. D er landesrechtlichen Zuständ igke it b le ib t 
auch die Regelung der Voraussetzungen überlassen, un te r denen 
L e ite r und Lehrer zu U n te rr ich t und Erziehung an p riva ten  Schulen 
und Unternehm er zur E rrich tung  zugelassen w erden sollen, also u. a., 
ob die Prüfung auf die s ittliche  Q ua lifika tio n  der Lehre r zu e rs trek- 
ken ist, ob der Unternehm er auch eine Vereinigung von Personen 
sein darf. A uch  un te r welchen Voraussetzungen die S icherheit der 
w irtscha ftlichen  und rech tlichen  S tellung der Leh rk rä fte  gewähr
le is te t ist, w obei a llerdings einige R ich tlin ien  gegeben werden. Der 
P riva tschu le  w ird  ein b isher schm erzlich en tbeh rte r Rechtsschutz 
dadurch gegeben, daß bestim m t w ird : „D ie  Genehmigung darf n ich t 
w ide rru fen  werden, solange die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen 
die Genehmigung e r te ilt werden muß, gegeben sind.“  A b e r die E in 
rich tung  eines Verw altungsstre itverfahrens —  der Name w ird  n ich t 
einmal e rw ähnt —  w ird  den Ländern überlassen, ohne jede re ichs
rech tliche  Behandlung anbahnende R ich tlin ien .

In  Preußen besteht die Prüfung der Bedürfnisfrage noch zu 
Recht, aber Preußen ist geneigt, sie w oh lw o llend  zu handhaben, w ie 
aus dem Begle iterlaß des U n terrich tsm in is te rs  vom  6. Jun i 1928 zu 
der zw e iten  Vereinbarung der U nte rrich tsve rw a ltungen  der Länder 
in  Privatschulangelegenheiten hervorgeht. Diese zweite Vereinbarung 
vom  24. Januar 1928 b e tr if f t  die Ergänzung der Vere inbarung der 
Länder über die gegenseitige Anerkennung der Reifezeugnisse (vom 
19. Dezember 1922). Danach w erden den ö ffentlichen (vom Staate 
als solche anerkannten) Schulen diejenigen n ich tö ffen tlichen  Schulen 
g le ichgestellt, denen von einem Lande „Ö ffe n tlich ke itsch a ra k te r" ve r
liehen w orden ist, ohne daß die Leh rk rä fte  die Rechte und P flich ten  
der Staatsbeamten besitzen. Das Recht zur A bha ltung  von R eife
prüfungen m it der W irku n g  der gegenseitigen Anerkennung kann 
aber auch p riva ten  Schulen ohne Ö ffen tlichke itscharak te r verliehen 
werden, die nach ih re r ganzen E in rich tung  einen vo llw e rtigen  Ersatz 
fü r  - ö ffentliche A ns ta lten  g le icher A r t  bilden, wenn ih r  Bestand 
einem durch ö ffentliche A ns ta lten  n ich t oder n ich t ausreichend ge
deckten Bedürfn is entsprich t und auch sonst im  ö ffen tlichen  Interesse 
lieg t. Im  Begle iterlaß w ird  ausgeführt, daß die Prüfung der Bedürfn is
frage im  Sinne des ä lte ren Landesrechts (das also durch A r t .  147 RV 
n ich t als beseitig t angesehen w ird ), n ich t beabsichtigt sei. Es sollen 
scharf geschieden w erden die im  Ganzen des Schulorganismus w e rt
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vo llen  P rivatschulen und die nu r p riva ten  Interessen dienenden. Der 
Nachweis eines ö ffentlichen dringenden Schulbedürfnisses is t n ich t 
zu verlangen. Ö ffentliches Interesse kann auch begründet sein durch 
die besondere pädagogische Gestaltung der Schulen, durch R ücksicht 
auf Bekenntnis und W eltanschauung. D ie p riva ten  Schulen, denen 
das Recht zur A bha ltung  von Reifeprüfungen gewährt ist, werden 
in  das vom Reichsm inister des Innern geführte Verzeichnis der A n 
sta lten  aufgenommen, die zur Hochschulre ife berechtigen. Im  
Preußischen Z e n tra lb la tt 1929 S. 44 finde t sich das Verzeichnis der 
entsprechenden preußischen Ansta lten.

Demgegenüber is t darauf hinzuweisen, daß der Preußische U n te r- 
rich tsm in is te r nachdrücklich  auf getreten is t gegen die Versuche der 
Verbände fre ie r (priva ter) höherer Knabenschulen und solcher U n te r
rich ts - und Erziehungsanstalten, selbst Prüfungen abzuhalten, und 
Zeugnisse z, B. über die p riva te  O bersekundareife auszustellen. 
Solche Zeugnisse n ich t anerkannter Schulen gewähren ke ine rle i 
Berechtigungen.

Es is t unverkennbar, daß von Reich und Ländern, insbesondere 
von Preußen, den P rivatschulen neuerdings ein weitgehendes E n t
gegenkommen bewiesen w ird , sowohl rücks ich tlich  der Gewährung 
von Berechtigungen w ie rü cks ich tlich  von H ilfen  zur G leichgesta ltung 
des U nterrich tsbe triebes m it dem der ö ffentlichen Schulen gleicher 
A r t.  Diese H ilfen  bestehen einmal in  der E in rich tung  gleicher A u f
sicht und gle icher Prüfungsordnungen und dann in  finanz ie lle r U n te r
stützung, die durch die Anrechnungsweise p r iva te r D ienstze it und 
durch B a rm itte l zum A usdruck kom m t. D ieser ganzen R ichtung der 
S taatsverwaltung entsprechend hat sich das p riva te  Schulwesen in 
den le tz ten  Jahren auch erheblich ausgedehnt.

In  den R ich tlin ien  fü r die E rte ilung  des Zeugnisses der m ittle ren  
Reife vom  22. M ärz  1927 is t vorgesehen, daß die E rte ilung  durch 
p riva te  Schulen geregelt werden w ird , sobald die in  dieser H ins ich t 
noch schwebenden Verhandlungen des Reichsm inisters des Innern  m it 
den U n te rrich tsve rw a ltungen  der Länder abgeschlossen sind. A n 
scheinend is t der Abschluß noch n ich t erfo lg t, wenigstens ve rm erk t 
der Preußische M in is te ria l-E rlaß  vom  8. Dezember 1928, daß auf den 
Schlußzeugnissen p r iv a te r Lyzeen der V e rm erk  über die m ittle re  
Reife allgem ein weggelassen w erden muß. Anscheinend vorgre ifend 
hat S a c h s e n ,  im  Erlaß vom  4. Januar 1929, bestim m t, daß auch 
p riva ten  Volksschulen, Berufsschulen und höheren Schulen w id e rru f
lich  die Berechtigung verliehen werden kann, das Zeugnis der m it t 
le ren Reife auszustellen, wenn die A n s ta lt e iner ö ffen tlichen  der
selben A r t  im  allgemeinen gleich e ingerich te t is t und ih r  Bestand 
einem ö ffentlichen Bedürfnisse entspricht. D ie Berechtigung is t nur 
durch eine bestim m ten V o rsch riften  unterw orfene  Prüfung zu 
erwerben. Im  gleichen Sinne is t in  Thüringen ve rfüg t w orden 
(7. August 1929). W ürttem berg  hat bere its in  einem E rlaß  vom
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11. Januar 1926 die staatlich  anerkannten p riva ten  Schulen h ins ich t
lich  der Ausste llung des Zeugnisses der m ittle re n  Reife den ö ffen t
lichen gleichgestellt. D ie Schlußzeugnisse der als vo ll ausgestaltet 
anerkannten, p riva ten  w ie öffentlichen, p r e u ß i s c h e n  M itte lschu len  
gewähren den Zugang zu einer Reihe von Berufsgängen, die im  
M in is te ria l-E rlaß  vom 12. M ärz 1928 aufgezählt sind. (M in is te ria l- 
E rlaß  vom  19. J u li 1928.) D ie preußische Ordnung der Schlußprüfung 
an den höheren N ich tvo llans ta lten  vom 30. A p r il 1928 g ilt auch fü r 
n ich tö ffen tliche  Schulen. G le ichze itig  ist eine besondere Ordnung 
der Prüfung fü r N ichtschü ler vorgesehen.

Durch eine Reihe von preußischen M in is te ria l-E rlassen von 1909 
ab is t gestattet, daß ö ffentliche und p riva te  m ittle re  Schulen in  
nähere Beziehung zu höheren Lehransta lten gesetzt werden. Der 
M in is te ria l-E rlaß  vom  13. J u li 1928 regelt die äußeren Form en des 
Zusammenwirkens der bei der Betreuung der m ittle re n  Schulen be
te ilig ten  D ire k to re n  von höheren Schulen und der ordentlichen Schul
aufsichtsbeamten. Nach dem Gesetz, betre ffend die E rw e ite rung  der 
Beru fs-(Fortb ildungs-)Schu lp flich t, vom  31, Ju li 1923 ruh t die P flich t 
zum Besuche der Berufsschule, solange der Schulpflichtige eine 
P rivatschule besucht, deren U n te rrich t von der Schulaufsichts
behörde als ausreichender Ersatz fü r den U n te rrich t in  der Berufs
schule anerkannt is t oder solange er während mindestens 24 W ochen
stunden am U n te rrich t e iner vom  Staate genehmigten und beauf
s ich tig ten Schule te iln im m t. Im  F re is taa t Sachsen sind bei der E in 
rich tung  neuer Bezirksschulra tsste llen in  Dresden, Leipzig und Chem
n itz  die Aufgaben so ge te ilt worden, daß den neuen Bezirksschul
räten, anscheinend behufs tun lichs t g le icher Auslastung m it den alten, 
neben den F ortb ildungs- und gewerb lichen Schulen auch die P r iv a t
schulen u n te rs te llt w orden sind. Bei der V erte ilung  der Reichs
erziehungsbeihilfen sind die p riva ten  Schulen ganz gleichmäßig m it 
den ö ffentlichen zu berücksichtigen (M in is te ria l-E rlaß  vom  21. Juni 
1927). Bei der Übernahme von P riva tschu lleh re rn  in  den ö ffen t
lichen Schuldienst is t der D ienst an Privatschulen, die fü r die B e u r
laubung den ö ffentlichen Schulen g le ichgeste llt sind, dem öffentlichen 
Schuldienst gleichzuachten. (Sonderbesoldungsvorschriften fü r ö ffen t
liche höhere Schulen vom  1. O k tobe r 1928.) D ie im  V D G  vom
17. Dezember 1927 gegebenen Bestimmungen über die Anrechnung 
von Beschäftigung in  p riva ten  Schulen sind im  V B G  vom 1. M ai 
1928 verbessert worden. E inm al is t je tz t k la rgeste llt, daß es sich ganz 
allgem ein um preußische P riva tschu len handelt, in  denen schu lp flich
tige K in d e r in  den Lehrgegenständen der ö ffentlichen Volksschule 
u n te rr ich te t werden, so daß ohne w eiteres auch p riva te  Lyzeen auch 
h ie r e inbegriffen sind, sodann is t die im  außerpreußischen Schuldienst 
zugebrachte anrechenbare Z e it von 8 auf 10 Jahre ve rlängert worden. 
Bei der Überweisung von Studienassessoren soll n ich t unbedingt erst 
der Bedarf der ö ffentlichen höheren Schulen gedeckt werden, son
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dern es sollen p riva te  höhere Schulen gleichmäßig berücksich tig t 
werden, wenn sie begründeten Sonderwünschen der Erziehungs
berechtig ten Rechnung tragen, mögen diese Gründe auf konfessio
nellen, weltanschaulichen oder ähnlichen Voraussetzungen beruhen 
(M in is te ria l-E rlaß  vom  17. Januar 1926).

In  Hamburg (Gesetz zur Neuregelung der Lehrerbesoldung vom
4. O ktober 1927) w ird  den S tudienrä ten an höheren Schulen be i der 
ersten planmäßigen A nste llung auch die Ze it auf das Besoldungs
d iensta lte r angerechnet, in  der sie nach erlangter Anste llungsfäh ig
k e it und nach vo llendetem  25. Lebensjahr an einer H am burger P r iv a t
schule m it mindestens 12 Stunden w öchentlich  beschäftig t w orden

Hauptsächlich aber zeigt sich das W oh lw o llen  der Länderreg ie
rungengegenüber den P riva tschu len in  deren U nterstü tzung aus ö ffen t
lichen M itte ln . In  der Vereinbarung vom  12. Dezember 1927 w ird  
allerd ings ausdrücklich  ausgesprochen, daß aus ih r  Ansprüche auf 
solche U nterstü tzung n ich t hergele ite t werden können. Das ve rs teh t 
sich von selbst. Es w e is t aber darauf hin, daß solche Unterstü tzungen 
in  der T a t um fänglich gewährt werden. Preußen ha t solche U n te r
stützungen aus dem Staatshaushaltsetat bere its seit längerer Ze it 
gewährt. Durch den Staatshaushalt fü r das Rechnungsjahr 1922 
wurde bei dem Fonds Kap. 118 T it.  36 zur U nterstü tzung von p riva ten  
V o l k s s c h u l e n  1 M illio n  M a rk  neu bere itgeste llt. D ie Voraus
setzungen fü r Bew illigung von Unterhaltungszuschüssen an p riva te  
Volksschulen sind in  dem M in is te ria l-E rlaß  vom  31. August 1922 an
gegeben. Es handelt sich um Schulen, die von p riva ten  Organisationen 
sowie von k irch lichen  und anderen Körperschaften unterha lten  
werden und vorw iegend auf fre iw illig e  Spenden, Gemeindebeiträge, 
m ilde S tiftungen und sonstige p riva te  W o h ltä tig ke it angewiesen sind. 
W ährend zunächst nur solche P riva tschu len  berücks ich tig t werden 
durften, in  denen der allgem einen S chu lp flich t unterliegende K inde r 
nach dem Lehrp lan  der ö ffentlichen Volksschule u n te rr ich te t werden, 
is t nach dem M in is te ria l-E rla ß  vom  21. M ärz 1925 auch dann U n te r
stützung zulässig, wenn m it R ücksich t auf besondere k rankha fte  V e r
anlagung der Schu lk inder von dem Lehrp lan  der ö ffen tlichen  V o lks 
schule abgewichen w ird . V o r Bew illigung einer S taatsbe ih ilfe  is t bei 
geschlossenen A ns ta lten  stets zu prüfen, ob n ich t durch Erhöhung 
des Pflegegeldsatzes die Notlage behoben werden kann. D ie Zahlung 
der Pflegegelder aus ö ffentlichen M itte ln  soll jedoch k e in  H inderungs
grund fü r die B ew illigung einer S taatsbe ih ilfe  sein. D ie Grundsätze 
fü r die Bew illigung der Zuschüsse sind u n te r Aufhebung der M in is te - 
ria l-E rlasse vom  31.August 1922 und 21 .M ärz 1925 indem  M in is te ria l- 
E rlaß vom  27. August 1927 zusammengestellt.

D ie Bew illigung von S taatsbe ih ilfen fü r p riva te  m i t t l e r e  
S c h u l e n  is t zuerst in  dem M in is te ria l-E rlaß  vom  11. September 
1923 behandelt worden. Neuerdings hat der M in is te ria l-E rla ß  vom
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13. Februar 1929 die Bedingungen geregelt. Zu den p riva ten  m ittle ren  
Schulen sind a lle selbständigen Privatschulen —- m it Ausnahme der 
re inen Fachschulen —  zu rechnen, die n ich t zu den p riva ten  V o lks
schulen und n ich t zu den p riva ten  anerkannten höheren Lehransta lten 
zählen. Es darf sich nur um A ns ta lten  handeln, deren W eiterbestehen 
im  ö ffentlichen Interesse geboten ist. D er U nterhaltungsträger hat 
zunächst a lle E innahm em öglichkeiten zu erschöpfen. M indestens sind 
die Schulgeldsätze zu erheben, die an ö ffentlichen m ittle re n  Schulen 
der Gemeinde oder der Nachbarschaft erhoben werden. 15 v. H. 
der Schuldgeldeinnahmen sind auf F re is te llen  zu verwenden. Voraus
setzung fü r die Gewährung einer Staatsbeih ilfe  is t die Beteiligung der 
ö rtlich  in  B e trach t kommenden Gemeinde oder einer sonstigen ö ffen t
lich -rech tlichen  Körperschaft m indestens in  der Höhe der Beteiligung 
des Staates. W enn solche Bete iligung n ich t e rre ichbar ist, so soll im 
Fa lle  der Anerkennung des ö ffen tlich -rech tlichen  Interesses an der 
E rhaltung der Schule die S taatsbeih ilfe  die H ä lfte  des bei Beteiligung 
der Gemeinde usw. zu gewährenden Staatsbeitrages, also ein V ie rte l 
des Fehlbetrages, n ich t übersteigen. F ü r die A u fs te llung  des der 
Schulaufsichtsbehörde einzureichenden Haushaltsplanes werden ge
naue V o rsch riften  gegeben über die A n rechenbarke it der Vergütungen 
fü r vo llbeschäftig te  Le h rk rä fte  (Lehrerinnen 10 v. H. weniger). Be
sondere V o rsch riften  fü r O rdenslehrkrä fte  (75 v. H. des jew eiligen 
Durchschnittsgehalts einer entsprechenden w e ltlichen  L e h rk ra ft zur 
Abge ltung der Aufwendungen fü r Verpflegung, K le idung und A lte rs 
versorgung), ebenso in  R ücksicht auf die E rm ittlung  der Zahl der no t
wendigen Leh rk rä fte  V o rsch riften  über die Pflichtstundenzahlen. 
Auch  w ird  ein zahlenmäßiger A n h a lt fü r die Ansetzung der sächlichen 
Kosten gegeben.

S taatsbe ih ilfen fü r p riva te  h ö h e r e  S c h u l e n  fü r die männ
liche Jugend sind überhaupt n ich t vorgesehen. Dagegen sind Staats
be ih ilfen  fü r p riva te  höhere Schulen fü r die w e ib liche Jugend v o r
gesehen und die Gewährung is t durch M in is te ria l-E rlaß  vom  12. M a i 
1927 eingehend geregelt. D ie fü r die m ittle re n  Schulen getroffenen 
allgemeinen Bestimmungen gelten auch hier, jedoch muß das Schul
geld in  gle icher Höhe erhoben werden w ie an Staatsanstalten, zu
züglich eines Zuschlages fü r A usw ärtige  in  Höhe von 25 v. H. A n 
stalten, deren E in rich tung  nur un te r der Bedingung genehmigt worden 
ist, daß Staatsbeih ilfen fü r sie n ich t nachgesucht werden, oder deren 
U nterha ltungsträger ausdrücklich  auf S tellung von U nterstützungs
anträgen ve rz ich te t haben, b le iben außer Betracht. V erlang t w ird  
die A u fs te llung  eines Haushaltsplanes genau nach den V o rsch riften  
des M in is ters, die sowohl den persönlichen w ie den sächlichen an
rechenbaren Bedarf begrenzen. Die anrechenbaren Bezüge der 
ständigen Leh rk rä fte  werden m it 80 v. H. der Bezüge entsprechender 
Leh rk rä fte  ö ffen tliche r höherer Schulen, bei Lehrerinnen 10 v. H. 
weniger, angesetzt. Bei n ich tw e ltliche n  Leh rk rä ften  sind zur Abge l-
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tun« des ihnen gewährte» Unterhaltes 50 v H. des je w e i l ig « “ fazu 
schnittsgehaltes einer entsprechenden w e ltlichen  L e h rk r“ ‘  
setzen D ie Pflichtstundenzahlen, regeln sich nach den 
anstaUe» jeweils geltenden Bestimmungen Infolge der 
der Dienstbezüge der unm itte lbaren Staatsbeamten mußten die 5atze 
d DZ ite r ia l - E r la s s e s  vom 12 M a i 1927 entsprechend geändert 
wnrHnn In  diesem M in is te ria l-E rlaß  vom  16. Januar 1928 w urden 
auch die einzusetzenden Beträge fü r O rdenslehrkrä fte  neu angegeben. 
Auch Bayern hat kü rz lich  die Staatszuschüsse fü r die P«vaten 
höheren M ädchen-U nterrichtsansta lten m it W irku n g  vom  1. A p r il 
1028 ab erhöht, und zw ar um 25 v. H . D ie Gewährung der staat
lichen Zuschüsse w ird  an die Bedingung geknüpft, daß den w e ltlichen  
T ch rk rä ften  der A nsta lten  angemessene G ehälter gezahlt werden (es 
werden Norm en dafür angegeben), und daß die hauptberu flich  ve r
wendeten Leh rk rä fte  gegen ih ren  W ille n  nur m it Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde entlassen w erden dürfen (Entscheidung des Staats
m inisterium s fü r K u ltus  und U n te rrich t vom A p r i l  1928). D arm  
lieg t eine Ausführung von A r t.  147 Abs. 1 Satz 3 RV.

^ H ins ich tlich  des P riva tun te rrich tes  einzelner sind M ilderunge 
eingetreten. Durch den preußischen M in is te ria l-E rlaß  vom  8. De
zember 1928 sind die Bestimmungen des M im stenal-E rlasses über 
den P riva tu n te rr ich t in  der M usik  vom  2. M ai 1925 ergänzt und r 
w e ite rt worden. Der M in is te r e rw arte t, daß bei den Entscheidung 
der nachgeordneten Behörden k le in liche  H ärten  verm ieden werden. 
In  keinem  Fa lle  dürfen weltanschauliche, religiöse oder politische 
Gesichtspunkte oder persönliche Auffassungen über Kunstrichtungen 
oder M ethoden maßgebend sein.

Neuerdings gewährt der Preußische Staat auch aus Gegenseitig
ke itsrücks ich ten  Zuschüsse fü r Volksschulen frem der N a tiona litä t, die 
im  In land als M inderheitsschulen auftre ten ; das g ilt zunächst fü r 
dänische Schulen (M in is te ria l-E rlaß  vom  9. Februar 1926 und 31. De
zember 1928). Ebenso fü r die Schulen der polnischen M inde rhe it in 
Preußen. Das S taatsm inisterium  hat eine besondere Ordnung zur 
Regelung des Schulwesens fü r die polnische M inde rhe it un te r dem 
31. Dezember 1928 erlassen. Danach is t sogar eine p riva te  M inde r- 
heitsschule, die d re i Jahre h in tere inander gewisse Frequenzbedin
gungen e rfü llt hat, auf A n trag  in  eine öffentliche Volksschule umzu
wandeln m it der M inderheitssprache als Unterrichtssprache. A ls  
w ichtigste Bestimmung is t die anzusehen, daß jedem Staatsbürger die 
vo lle  F re ih e it gewährt ist, selbst zu entscheiden, ob er bzw. seine 
K inde r sich zur M inde rhe it rechnen w o llen  oder n icht, und daß ent
sprechend niemand ohne seinen W ille n  von Am ts wegen zur M in d e r
heit cierechnet und zur Teilnahm e an M inderhe itse inrich tungen v e r
anlaßt werden darf (M in is te ria l-E rlaß  vom  21. Februar 1929).

B e r u f s s c h u l e n .  D ie Bestimmungen über den p riva te n  ge
w erb lichen und kaufmännischen U n te rrich t sind m it der R eichsver
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fassung noch n ich t in  Übereinstimmung gebracht. H ie r fä llt  der U m 
stand ins G ew icht, daß es sich in  der Regel um Unternehmungen 
handelt, die auf E rw erb  gerich te t sind, bei denen daher staatlicher 
Schutz gegen Ausbeutung der Bevölkerung durch n ich t befähigte Per
sonen besonders geboten erscheint. Von diesem G esichtspunkt aus 
is t die Bekanntmachung des Bundesrates vom 2. August 1917 über den 
p riva ten  gewerblichen und kaufmännischen Fortb ildungs- und Fach
u n te rr ich t erlassen worden. D ie Erlaubnis zur E rrich tung  kann ve r
sagt werden, wenn ke in  Bedürfn is fü r die U n te rrich tse rte ilung  be
steht. D ie Bekanntmachung is t noch in  K ra ft, da der Reichskanzler 
von der ihm  ausdrücklich e rte ilte n  Befugnis, den Z e itpunk t des 
A uß e rk ra fttre ten s  zu bestimmen, noch n ich t Gebrauch gemacht hat. 
In  w e item  Umfange w ird  es sich h ie r a llerd ings um Ergänzungsschulen 
handeln, fü r  welche die Reichsverfassung es bei dem geltenden Recht 
hat verb le iben  lassen, aber n ich t ausschließlich. Übrigens hat der 
Preußische H andelsm inister auch eine M ilderung in  der Prüfung der 
Bedürfnisfrage e in tre ten  lassen. In  dem Erlaß vom  1. Jun i 1926 weist 
er darauf hin, daß bei den A n trägen  auf E rte ilung  der E rlaubnis zur 
E rrich tung  von P riva tschu len zur Unterweisung in  handw erk lichen 
Fähigkeiten, nam entlich im  Schneidern, Putz, F ris ie ren  und dgl., und 
fü r die E rte ilung  von P riva tu n te rr ich t auf diesem Gebiete die B edürf
nisfrage n ich t in  den V ordergrund geste llt werden darf, sondern das 
H auptgew icht darauf zu legen ist, ob die vorhandenen Schulen der 
Nachfrage in  u n te rr ich tlich e r Beziehung genügen können. E rs t bei 
sicherer Bejahung dieser Fragen w ird  das Bedürfnis fü r die Zulassung 
w e ite re r P rivatschulen zu verneinen sein. Im m erhin ve rb le ib t es bei 
der Prüfung der Bedürfnisfrage. Nach dem hamburgischen Gesetze 
vom 17. Ju li 1916 über die staatliche Beaufsichtigung p r iva te r U n te r
rich tse inrich tungen fü r Schulentlassene kann die Genehmigung zur 
E rrich tung  e iner gewerblichen Schule versagt werden, w enn ein Be
dürfn is dafür n ich t anzuerkennen is t. D ie Zulässigkeit der Prüfung 
der Bedürfnisfrage, auch über die in  der Reichsverfassung gezogenen 
Grenzen hinaus, besteht, wo solche Prüfung in  den Landesgesetzen 
vorgesehen ist, noch fo rt, da dem A r t .  147 R V  n ich t übera ll u n m itte l
bare R ech tskra ft beigemessen w ird . D ie braunschweigische B ekannt
machung vom  4, Dezember 1917 hat nähere V o rsch riften  über die 
D urchführung der Bundesratsverordnung vom 2. August 1917 über den 
p riva ten  gewerblichen und kaufmännischen Fachun te rrich t gegeben. 
Sie hat die V o rsch riften  dieser Verordnung auch auf den la n d w ir t
schaftlichen Fachun te rrich t und M usikunternehm ungen größeren U m 
fangs, die n ich t einem höheren Kunstinteresse dienen, ausgedehnt.



DIE LEHRERSCHAFT
I D IE  K IN D E R G Ä R T N E R IN N E N - ,  H O R T N E R IN N E N -  

U N D  J U G E N D L E IT E R IN N E N - A U S B IL D U N G
V O N  E R N A  C O R T E

Bei dem Beruf der K indergärtnerinnen, H ortne rinnen  und Ju 
gendle iterinnen handelt es sich um denjenigen sozialpädagogischen 
Aufgabenkreis, der sich seiner inneren und äußeren E n tw ick lung  
nach auf der A rb e it im  K indergarten  aufbaut. E r entstand im  Zu
sammenhang m it einem bestim m ten pädagogischen System —  dem 
F ried rich  Fröbels —  und sah seine Aufgabe vornehm lich  in  der 
W eckung m ü tte rliche r K rä fte  fü r jede einzelne Fam ilie . M it  der 
wachsenden N o tw end igke it, K inde r außerhalb des E lternhauses zu 
betreuen, w urde die ursprünglich in  der Hauptsache pädagogisch 
berichtete A rb e it im m er s tä rke r sozialfürsorgerisch beeinflußt und 
e rw e ite rt. M ehrg liedrige K inderfürsorgee inrich tungen m it großer 
K inderzah l entstanden und verlangten K rä fte , die einer w e ite r
gehenden Ausbildung benötigten, als sie fü r die A rb e it in  der bam ihe 
und in  k le inen  A nsta lten  e rfo rde rlich  ist. Das füh rte  zur Schaltung 
des Berufes der Jugendle iterinnen, die als Le ite rinnen größerer A n 
sta lten  und als L eh rk rä fte  in  den Ausbildungsanstalten fü r den be ru f
lichen Nachwuchs w irk e n  sollen.

Außerdem  entstand der Beru f der H ortne rin , der den A n fo rd e 
rungen fü r die A rb e it an Schulk indern in  stärkerem  Maße Rechnung 
zu tragen hat, als das bei den fü r die A rb e it an K le in k in d e rn  be
stim m ten K indergä rtne rinnen  nö tig  ist.

E ine staatliche Regelung der Berufe wurde zuerst von Preußen 
vorgenommen, und zw ar w urde durch M in is te ria le rlaß  vom  6. Fe
b rua r 1911 die Ausb ildung von K indergä rtne rinnen  in  einjährigen, 
an die einjährige allgemeine Frauenschule angegliederten Lehrgängen 
festgelegt. Diese Lehrgänge e rh ie lten  durch einen E rlaß  vom 
16. Äugust 1911 das Recht der staatlichen Abschlußprüfung. Das 
Recht der Abschlußprüfung e rh ie lten  auch die Fachseminare, die 
ihre Schülerinnen ohne vorherigen Besuch der allgemeinen F rauen
schule in  eineinhalb jährigen Kursen ausbilden. A ls  schulische V o r
b ildung fü r den E in tr it t  in  ein Seminar is t e rfo lgre ich  abgeschlossener 
Besuch eines Lyzeums oder einer anerkannten M ädchenm itte lschule 
oder der Nachweis g le ichw ertige r B ildung durch Ablegung der schul
w issenschaftlichen V orp rü fung  m it einer Fremdsprache vorge
schrieben worden. D urch einen Erlaß von 1923 w urde begabten 
Vo lksschülerinnen der Zugang zum B eru f der K indergä rtne rinnen  in  
der W eise e rle ich te rt, daß ihnen bei Nachweis zw eijähriger p ra k 
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tischer T ä tig ke it in  H ausw irtschaft oder K inderpflege bei Ablegung 
der schulw issenschaftlichen Vorprü fung  die Fremdsprache erlassen 
w ird ; da sich der Seminarbesuch in  solchen F ä llen  auf zwei Jahre 
verlängert, ergeben sich daraus bestimmte Schw ierigkeiten, die 
diesen W eg n ich t ratsam erscheinen lassen. —  Durch w e ite re  Erlasse 
von 1925 bzw. 1928 wurde die Aufnahm e in  ein Seminar auch vom 
Nachweis bestim m ter Kenntnisse in  H ausw irtschaft und Nadelarbe it 
abhängig gemacht.

E ine staatliche Anerkennung der H ortnerinnenausbildung wurde 
in  Preußen im  Jahre 1915 vorgenommen. Die Verschiedenheiten 
gegenüber den K indergärtnerinnen sind n ich t erheblich: die berufs- 
kund liche Unterweisung „K inde rga rte n leh re “ w urde e rw e ite rt zu 
„K inde rga rten - und H o rtle h re “ , und der Beschäftigungsunterricht 
wurde entsprechend den Bedürfnissen der Schulk inder s tä rke r zum 
H and fe rtig ke itsun te rrich t ausgebaut.

D ie anderen deutschen Länder —  außer Bayern und den dre i 
k le insten Staaten, die bisher noch keine Landesregelungen vorge
nommen haben —  haben die Ausb ildung in  ähn licher W eise fest
gelegt, zum T e il auch durch Vereinbarungen eine gegenseitige 
Anerkennung der Prüfungen ausgesprochen.

Im  Laufe der le tz ten  Jahre is t jedoch von den Fachverbänden 
die Zusammenlegung der K indergärtnerinnen- und H ortne rinnen
ausbildung gefordert worden, und zw ar aus verschiedenen Gründen: 
M an erhofft, dam it eine umfassendere, den v ie lse itigen A n fo r
derungen besser entsprechende Ausb ildung und zugleich auch eine 
größere V erw endbarke it der Beru fsanw ärte rinnen zu erreichen. 
A rbe itsgeb ie te , w ie die zur Z e it s ta rk  im  Ausbau befind liche E r
holungsfürsorge und die die K indergarten- und H o rta rb e it ve re in i
genden K indertagesheim e verlangen, daß alle K rä fte  sowohl fü r die 
A rb e it am K le ink inde  als die am Schulkinde vorgeb ilde t sind. D ieser 
W unsch der Fachverbände is t bere its in  denjenigen Ländern, die 
ihre Ausbildungsverordnung erst im  Laufe der le tz ten  Jahre v o r
genommen haben — das g ilt z. B. fü r Baden und Thüringen — , e rfü llt 
worden. Sie haben den zweijährigen Lehrgang als den einzig fü r die 
Ausbildung in  B e trach t kommenden festgelegt. W ürttem berg, das 
die Ausb ildung 1920 geregelt hatte, hat ebenfalls einen zweijährigen 
Ausbildungsgang vorgeschrieben, und zw ar ursprünglich nur fü r die 
K inderga rtenarbe it. Es hat jedoch im  Laufe des le tz ten  Jahres auch 
die A usb ildung fü r die H o rta rb e it in  einem seiner Seminare in  der 
von den Fachverbänden gewünschten W eise m it einbezogen. In 
Preußen is t durch Erlaß vom  Januar 1928 die M ög lichke it zur A b 
haltung zw eijähriger ve re in ig te r Lehrgänge fü r die Ausbildung von 
K indergärtnerinnen und H ortne rinnen  gegeben w orden; daneben 
laufen jedoch noch die eineinhalb jährigen Kurse, die nur eine Be
rechtigung ve rm itte ln .

D ie Ausb ildung g liedert sich in h a ltlich  nach d re i R ichtungen:
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sie um faßt eine theoretische E inführung in  die erzieherische Aufgabe 
-  h k rz u  gehören u. a. Erziehungslehre, E inführung in  die päda
gogische L ite ra tu r, Jugend lite ra tur, Bürgerkunde, Jugendwohltahrts- 
kunde usw. — . eine technisch künstlerische Ausbildung zur A n 
le itung der K inder bei Spiel und Beschäftigung —  M usik, Beschafü-
gungc- e insch ließ lich  W e rk u n te r r ic h t, Zeichnen, N a d e la rb e it u s w ,— , 
und die A n le itu n g  zu r p ra k tis c h e n  A rb e it  —  A rb e it  im  K in d e rg a r en 
und  H o rt, H aus- und  G a rte n a rb e it

M it Ablegung der staatlichen Prüfung w ird  den Km dergartne- 
• „„„  im d H ortnerinnen die Befähigung zugesprochen, als „K in d e r

gärtnerin  in  Fam ilien  oder in  k le inen K indergä rten “ oder als „H o r t
nerin  in  k le inen  K inde rho rte n  tä tig  zu sein.

Von außerordentlicher Bedeutung w ar in  Preußen im  Laufe des 
Tnhres 1928 ein Erlaß des M in is terium s fü r W issenschaft, Kunst und 
V o lksb ildung vom  10. Februar, der ä lteren, in  der K inderfürsorge 
bewährten Personen, die keine staatliche Prüfung als K in d e rg ä rt
nerin  oder H o rtne rin  abgelegt haben, Gelegenheit b ie te t, noch nach
träg lich  die staatliche Anerkennung zu erwerben. Die Bewerbe
rinnen müssen mindestens 32 Jahre a lt sein und mindestens funf- 
iährige praktische Bewährung in  fach licher Berufsarbeit, in  le itender 
S te llung in  k le inen  oder in  ve ra n tw o rtlich e r S tellung m großen in 
dergärten, H o rten  und Heim en nachweisen außerdem in  Lehrgängen 
und Kursen sich fü r ih ren Beru f vo rbe re ite t haben. Im  Fa lle  des 
Mangels einer ausreichenden Schulbildung müssen die Bewer 
eine schulw issenschaftliche Vorprü fung  ablegen. E ine Fremdsprache 
w ird  n ich t verlangt. H ingegen müssen Kenntnisse in  H ausw irtschaft 
und N ade la rbe it in  einer Aufnahm eprüfung bewiesen werden. LUe 
Ausbildung kann durch eine halbjährige Teilnahm e an dem U nter
r ich t eines s taa tlich  anerkannten Seminars oder einem Ausbildungs
lehrgang von mindestens v ierm onatige r Dauer erw orben werden. 
D ie staatliche Prüfung w ird  nach den allgemein geltenden Bestim 
mungen abgenommen.

D ie e rle ich te rten  Zulassungsbedingungen gelten bis O stern 1931.
E ine generelle Regelung ähnlicher A r t  is t in  den anderen 

Ländern n ich t vorgenommen worden. H ingegen zeigen sich auch 
d o rt —  zum Beispie l in  Sachsen und Thüringen —  Bestrebungen, den 
ä lte ren in  der A rb e it stehenden K rä fte n  ohne systematische V o rb il
dung die nachträgliche Anerkennung, zum m indesten aber eine mög
lichs t gute Nachschulung zu ve rm itte ln .

D ie Ausbildung der Jugendle iterinnen, die die „Befähigung zur 
Leitung von m ehrgliedrigen K indergärten, K inderhorten , K in d e r
heimen und ähnlichen A ns ta lten  zur Pflege und Erziehung außerhalb 
der Schulze it“  ve rm itte lt, is t in  Preußen zuerst, und zw ar ebenfalls 
durch die Erlasse von 1911, geregelt. A ls  Voraussetzung fü r die A u f
nahme in  e in Jugendle iterinnen-Sem inar is t vorgeschrieben:
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1* erfo lgre ich  abgeschlossener Besuch eines Lyzeums oder Nach
weis g le ichw ertige r B ildung durch Ablegung der Lyzealprüfung 
m it zwei Fremdsprachen,

2. die Ablegung der Prüfung als K indergä rtne rin  oder H ortnerin ,
3. eine mindestens einjährige, praktische Übungszeit „u n te r sach

verständiger O berle itung m it pädagogischer E rfahrung", die in  
einem K indergarten, H o rt oder K inderhe im  abgelegt werden 
kann.

D ie Betätigung in  e iner E in rich tung  m it s ta rk  spezia lis ierter 
A rb e it —  z. B. in  einer K inderlesehalle  oder in  e iner A n s ta lt fü r 
n ich t vo lls innige K inde r —  w ird  nu r te ilw e ise nach Prüfung a lle r e in
schlägigen Verhältn isse in  Anrechnung gebracht.

Die Ausbildung im  Jugendle iterinnenkursus selbst is t einjährig. 
Der Lehrp lan unterscheidet sich den Fächern nach von der K in d e r
gärtnerinnen- und Hortnerinnenausbildung nur durch E inführung 
der Gesundheitslehre —  die übrigens heute den zweijährigen ve r
ein igten Lehrgängen fü r K indergä rtne rinnen  und H ortne rinnen  auch 
vorgeschrieben w orden is t. Im  übrigen b ring t der Jugendle iterinnen
kursus eine V ertie fung  der frühe r erworbenen Kenntnisse.

Von den übrigen Ländern haben Sachsen, Hessen, Baden und 
Hamburg die Jugendle iterinnenausbildung geregelt, und zw ar auf 
ähnlicher G rundlage w ie  Preußen. E in  gewisser Unterschied besteht 
nur darin, daß die außerpreußischen Länder zum T e il n ich t die 
gegenüber der K indergärtnerinnen- und H ortnerinnenausbildung 
erhöhten Anforderungen an die schulische V orb ildung  der Jugend
le ite rinnen  s te llen  w ie  Preußen.

D ie bisherige Ausb ildung der Jugendle iterinnen hat die Fach
kre ise n ich t befried ig t. M an is t daher schon seit Jahren bemüht, 
eine Änderung der Ausbildung zu erreichen. Vorschläge dafür sind 
den verschiedenen Länderm in isterien  e ingereicht worden. Sie laufen 
jedoch nicht, w ie v ie lfach irr tü m lic h  angenommen w ird , darauf hinaus, 
eine erhöhte V orb ildung  —  also beispielsweise das A b itu r iu m  —  zu 
verlangen, man wünscht v ie lm ehr nur eine verbesserte Fachausbil
dung. Diese ho fft man einmal dadurch zu sichern, daß die praktische 
Übungszeit vo r E in tr it t  in  den Jugendle iterinnenkursus verlängert 
w ird*), um vie lse itigere  Erfahrungen und größere Lebensreife bei 
den A nw ärte rinne n  des Berufes zu erzielen, M an fo rd e rt eine d re i
jährige Praxis, und zw ar soll ein Jahr davon in  der bisherigen W eise 
als Lehrjah r un te r Zugrundelegung eines bestim m ten Planes in  der 
A rb e it abgelegt werden; die beiden w e ite ren  Jahre sollen ohne jede 
Bindung durch V o rsch riften  als praktische Berufsjahre verb rach t 
sein. A ls  zweckmäßige Ergänzung soll jedoch allen A nw ärte rinnen

*) Ist inzwischen durch einen Erlaß vom Mai 1929 in der Weise angeordnet, 
daß ein zweijähriges Praktikum gefordert, ein dreijähriges fü r wünschenswert 
e rk lä rt worden ist.
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fü r den Jugendleiterinnenkursus empfohlen werden, sich pflegerische 
Kenntnisse zu erwerben; denn die Aufgaben der Jugendle iterinnen 
in  jeder A r t  von A n s ta lt verlangen heute ein unentbehrliches M in 
destmaß an praktisch  hygienischen Kenntnissen, dessen Mangel nur 
a llzu  s ta rk  von den Berufsangehörigen empfunden und von den an
stellenden Kreisen gerügt w ird .

Diesem e rw e ite rten  P rak tikum  soll sodann ein ebenfalls v e r
längerte r Lehrgang fü r Jugendle iterinnen folgen, und zwar soll sich 
die schulische Ausbildung auf zwei Jahre ausdehnen. A ls  neues U n te r
richtsfach w ird  „V o lks - und Jugendw oh lfahrt" gefordert zur n o t
wendigen Ergänzung der Ausbildung nach der sozial-fürsorgerischen 
Seite hin. H ins ich tlich  der praktischen Ausb ildung sollen im  Laufe 
der zwei Jahre zusammenhängende Übungszeiten geboten werden, 
die den Schülerinnen Gelegenheit geben, sich in  a lle wesentlichen 
späteren A rbe itsgeb ie te  nach M ög lichke it e inzuarbeiten. A uch  
U nterrichtsübungen sollen fü r a lle Schülerinnen eingeführt werden, 
und zw ar vo r a llem  in  H in b lic k  darauf, daß die U n te rrich tsm ög lich 
ke iten  der Jugendle iterinnen sich ve rm ehrt haben durch die M it 
a rbe it an den sozial-pädagogischen Seminaren, allgemeinen F rauen
schulen, Berufsschulen und K inderpflegerinnenschulen.

Insgesamt zeigt sich, daß die h ie r zur E rörte rung  stehenden 
Berufe bemüht sind, den wachsenden A nforderungen an die A rb e it 
nach M ög lichke it Rechnung zu tragen. Zu hoffen ist, daß die Neu
regelungen baldm öglichst zum Abschluß gebracht werden, dam it die 
Abgrenzung gegenüber anderen ähnlichen Berufen —  gedacht ist 
h ie r vornehm lich  an den der Jugendw ohlfahrtspflegerin  —  k la r v o r
genommen w erden kann und dam it die so einschneidenden Ä nde
rungen in  der Ausbildung stets vorhergehende Unruhe beseitig t w ird .

I I .  D IE  L E H R E R  A N  V O L K S -  U N D  M IT T E L S C H U L E N
V O N  E. H Y L L A

In  der Lehrerb ildung und -fo rtb ildung  sowie auch in  der Rege
lung der dienstlichen S tellung der Lehre r sind in  den deutschen 
Ländern in  der Zeit, über die h ie r zu berich ten  ist, grundlegende, 
neue Maßnahmen n ich t getro ffen worden. Dagegen sind, besonders 
in  der Lehrerb ildung, v ie lfach  die E inrichtungen, die im  ersten Band 
des Jahrbuches dargeste llt w orden sind, ausgebaut und e rw e ite rt 
worden.

Ehe darüber im  einzelnen be rich te t w ird , seien zwei k le ine  I r r -  
tüm er be rich tig t, die sich in  die vorjährige D arste llung eingeschlichen 
haben, auf die —  in  sehr dankensw erter W eise —  die zuständige 
Schulverw altung aufmerksam gemacht hat: das b a d i s c h e  G e 
s e t z  durch das zw ei Lehrerprüfungen fü r die V o lksschu lleh rer fest
ge leg t's ind  (Seite 221, Zeile 41) stam m t vom 30. M ärz, n icht, w ie 
angegeben, vom 1. A p r il 1926 und is t eine Abänderung des Schul
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gesetzes vom 7. Ju li 1910. Ferner ist zu berichtigen, daß die badi
schen Lehre r je tz t als „unm itte lba re  Staatsbeamte“  gelten müssen 
(w ie die Lehre r in  Bayern, den beiden M ecklenburg, Hessen, A nha lt, 
Thüringen, Hamburg, Bremen und Lübeck —  vergleiche im  ersten 
Band, Seite 232, unten), nachdem sie in  das Staatsbeamtenbesoldungs
gesetz vom  21. M a i 1920 aufgenommen worden sind.

In  der L e h r e r b i l d u n g  hat  P r e u ß e n  w ich tige  Schritte  
getan, indem  es über die beiden Lehrerprüfungen die erforderlichen 
Bestimmungen getroffen hat.

D ie „O rdnung der e r s t e n  P r ü f u n g  fü r das Lehram t an den 
Volksschulen in  Preußen“  stam m t vom  10. A p r il 1928. D ie w ich 
tigsten Bestimmungen der Prüfungsordnung sind die folgenden. Die 
Prüfung findet (zunächst versuchsweise, wahrschein lich aber fü r  die 
Dauer) nach A b s c h l u ß  des v ie rten  S tudienhalbjahres s ta tt. Der 
M eldung zur Prüfung fügt der D ire k to r der Akadem ie G utachten der 
Dozenten über die M ita rb e it der P rüflinge in  den wissenschaftlichen 
Übungen sowie über ihre künstlerische und technische Ausbildung 
und ih re  un te rrich tliche  und erziehliche T ä tig ke it in  der A kadem ie 
schule bei. Vors itzender des Prüfungsausschusses is t e in Beauftrag
te r des M in is te rs  (bisher m eist der zuständige R eferent im  M in is te 
rium ); die M itg lie d e r sind die Dozenten und ein vom M in is te r be
stimmtes M itg lie d  e iner Regierung (und zw ar ein Schulfachmann); 
ein V e rtre te r der K irchenbehörde is t einzuladen. D ie sch riftliche  
Prüfung beschränkt sich auf eine Hausarbeit (m it achtwöchiger F ris t 
anzufertigen) über ein vom  Fachdozenten gestelltes Thema aus der 
Erziehungswissenschaft und ih ren  H ilfsw issenschaften (systematische 
Pädagogik, Geschichte der Pädagogik, Psychologie, Philosophie, 
Schulkunde, Schulgesundheitslehre, praktische Sozialpädagogik) oder 
der fach lichen U n te rrich ts leh re  (1, Religion, Deutsch, Rechnen oder 
Raum lehre; 2. Geschichte und Staatsbürgerkunde, Erdkunde, N a tu r
kunde; 3. M usik, Zeichnen, W e rku n te rr ich t [N adelarbe it]; 4. Leibes
übungen) nach W ah l des Prüflings. Die m ündliche Prüfung e rs treck t 
sich fü r j e d e n  P rü fling  auf systematische Pädagogik und Psycho
logie, sodann auf Geschichte der Pädagogik o d e r  Philosophie, w e ite r 
auf Schulkunde oder Schulgesundheitslehre oder praktische Sozial
pädagogik, in  besonderen Fä llen  auch auf m ehr als die sich hiernach 
ergebenden v ie r  Fächer, in  der fach lichen U n te rrich ts leh re  stets auf 
R e lig ion und Deutsch und Rechnen oder Raumlehre, w e ite r auf 
e i n e s  der oben un te r 2 genannten Fächer und endlich auf ein von 
dem P rü fling  zu wählendes Fach aus Gruppe 3 oder auf Leibes
übungen, D ie Prüfung in  Relig ion kann auf W unsch des Prüflings 
durch Prüfung in  einem anderen G ebiet ersetzt werden.

D ie Anforderungen in  den einzelnen Prüfungsfächern rege lt der 
§ 9 der Prüfungsordnungen, der wegen seiner Bedeutung im  W o rtla u t 
w iedergegeben sei.
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,,a) E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t  u n d  H i l f s w i s s e n 
s c h a f t e n .

1. S y s t e m a t i s c h e  P ä d a g o g i k .  Der P rü fling  muß eine 
k la re  V orste llung vom  Bildungsvorgang und seinen Bedingtheiten 
(Kind, Erzieher, Bildungsgut) haben. E r muß die allgemeinen m ethodi
schen Probleme der U n te rrich ts - und Erziehungslehre kennen und sie 
am praktischen E inzelbeisp ie l e rläu te rn  können.

2. G e s c h i c h t e  d e r  P ä d a g o g i k .  D e r P rü flin g  so ll m it 
den H aup ts tröm ungen  d e r Pädagogik, insbesondere  d e r G egenw art, 
und  m it ih re n  w ic h tig s te n  V e r tre te rn  v e r tra u t sein. E r  so ll d ie  je 
w e ilig e n  Z ie lsetzungen, E in rich tu n g e n  und M aßnahm en im  B ere iche  
der E rz ieh un gsa rbe it b e u rte ile n  und sie in  d ie  a llgem e inen  k u ltu r 
gesch ich tlichen  Zusam m enhänge e ino rdnen  können . P e rs ö n lic h k e ite n  
oder Sachgebiete, m it  denen d e r P rü flin g  s ich  besonders b esch ä ftig t 
hat, s ind zu be rücks ich tige n .

3. P s y c h o l o g i e .  D er P rü fling  soll m it den G rundfragen der 
allgemeinen Psychologie ve rtra u t sein und E in b lick  in  die Probleme 
der Psychologie der K indhe it und des Jugendalters, die fü r Erziehung 
und U n te rrich t von besonderer Bedeutung sind, besitzen. Zu fo rdern  
is t die Fäh igke it der psychologischen Selbst- und Frem dbeobachtung 
und der Beschreibung seelischer Zustände und Vorgänge, auch eine 
gewisse F e rtig ke it, die Beobachtungen sachgemäß und der wissen
schaftlichen Ausdrucksweise entsprechend w iederzugeben und sie in 
die psychologischen Zusammenhänge einzuordnen.

4. P h i l o s o p h i e .  Der P rü fling  soll dartun, daß er sich m it 
einem Philosophen oder einem philosophischen Sondergebiet erfo lg 
re ich  beschäftig t hat. D ie Bedeutung des von ihm  gewählten Ge
bietes fü r die Geschichte bzw. die System atik der Philosophie und fü r 
die Pädagogik soll er aufzeigen können.

5. S c h u l k u n d e .  D er P rü fling  soll einen Ü berb lick  ge
wonnen haben über A u fbau und E inrich tungen des deutschen, ins
besondere des preußischen Schulwesens. Über die p rak tisch  w ich 
tigsten Fragen des Schulrechts und der Schulverwaltung, soweit sie 
das preußische Volksschulwesen betreffen, soll er A uskun ft geben 
können. Über das deutsche Auslandsschulwesen soll er im  wesent
lichen u n te rr ich te t sein.

6. S c h u l g e s u n d h e i t s l e h r e .  A u f der G rundlage der 
Kenntnis des Baues und der Verrich tungen des jugendlichen K örpers 
w ird  V e rtra u th e it m it den Lehren der persönlichen und der Schul
gesundheitspflege ve rlang t sowie E ins ich t in  die Hygiene des Schul
hauses und des U n te rrich ts . A uch  von den H auptfragen der Sozial- 
und Sexualhygiene muß der P rü fling  Kenntn is haben.

7. P r a k t i s c h e  S o z i a l p ä d a g o g i k .  Der P rü fling  soll 
Verständnis besitzen fü r die Lebensformen und -inha lte  der V o lks 
kreise, in  denen er als Jugend- und Vo lkserz ieher w irke n  w ird . Ins
besondere soll er offenen B lic k  fü r die seelisch-sittlichen und gesund-

Das deutsche Schulwesen. 1928. 8
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heitlichen  Notstände unseres Volkes haben und die erzieherischen 
Maßnahmen der vorbeugenden und rettenden Jugendfürsorge kennen,

b) F a c h l i c h e  U n t e r r i c h t s l e h r e .
Der P rü fling  soll m it dem Bildungsgut der Volksschule nach 

Maßgabe der R ich tlin ien  fü r die Lehrpläne der Volksschulen in  Preu
ßen v e rtra u t sein. Fe rner hat er in  fünf Fächern nachzuweisen, daß 
er sich m it den w ichtigsten fü r das betreffende Fach in  Frage kom 
menden Lehrform en und ih ren  bedeutsamsten V e rtre te rn  beschäftig t 
hat, und daß er imstande ist, einen Lehrsto ff nach Bildungsgehalt und 
B ildungsw ert zu beurte ilen  und ihn  in  einer der Sache und der A lte rs 
stufe der Schüler gemäßen W eise un te r Berücksichtigung seiner Be
ziehungen zu Heim at und V o lkstum  u n te rr ich tlich  zu behandeln.“

Das Zeugnis enthä lt den Gegenstand der Hausarbeit ( n i c h t  
e in U rte il über sie!), fe rne r ein U rte il über die Prüfung in  der E r
ziehungswissenschaft, ein weiteres über die Prüfung in  der fachlichen 
U nte rrich ts leh re , gegebenenfalls eine Angabe über die nachgewiesene 
Befähigung zum R elig ionsunterrich t, eine solche über das Maß der 
m usikalischen Ausbildung (auf W unsch noch besonders über die 
Befähigung zum Orgelspiel), eine Bezeichnung des Gebietes, auf dem 
sich der P rü fling  durch Teilnahm e an w ah lfre ien  A rbe itsgem ein
schaften w e ite rgeb ilde t hat, und endlich ein G esam turte il über den 
A us fa ll und seine T ä tig ke it in  der Akadem ieschule. Bestimmungen 
über eine Errechnung des Gesamtergebnisses aus den E inzeldaten 
sind n ich t ergangen, w ürden auch dem Geist der Prüfungsordnung 
wenig entsprechen.

Kurze Z e it darauf is t auch die „ Z w e i t e  P r ü f u n g  fü r das 
Lehram t an den Volksschulen in  Preußen“  neu geregelt worden 
(Prüfungsordnung vom 25. Jun i 1928, Ausführungsbestimmungen vom 
21. August 1928). Die Prüfung nach dieser Ordnung is t fü r die auf 
den Pädagogischen A kadem ien vorgebilde ten Lehre r und Lehrerinnen 
der einzige W eg zur Erlangung der Befähigung zur endgültigen A n 
stellung. Für die n i c h t  auf Akadem ien  vorgebilde ten Lehrer und 
Lehrerinnen gelten noch gewisse Übergangsbestimmungen; die alte 
Form  der „Z w e ite n  P rüfung“  zw ar is t auch fü r sie bere its aufgehoben. 
Doch b le ib t es ihnen bis zum 31, M ärz 1930 fre igeste llt, ob sie diese 
Prüfung oder den bisher neben der zweiten Prüfung wahlweise mög
lichen W eg über den „A bsch luß  der A rbeitsgem einschaften“  e in- 
schlagen wollen.

Nach der neuen Prüfungsordnung soll die Prüfung nach zwei- bis 
v ie rjäh rige r T ä tig ke it im  Schuldienst erfolgen. A n  die S telle einer 
„H ausa rbe it“  t r i t t  ein der M eldung beizufügender „ausführliche r 
B erich t über die bisherige A m ts tä tig ke it, über E rfahrungen in  der 
U n te rrich ts - und Erziehungsarbeit und über die berufliche W e ite r
b ildung“ , Der Prüfungsausschuß besteht aus dem zuständigen Regie
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rungs- und Schulrat, dem Schulrat, einem M itg lie d  einer Pädagogi
schen Akadem ie und einem Lehrer oder L e ite r e iner Volksschule des 
Bezirkes, Die Prüfung findet (wie bisher) in  der Schule des Prüflings 
statt, indem der Prüfungsausschuß dem U n te rrich t des Prüflings in  
dre i U nterrich ts fächern  beiwohnt, w oran sich eine Besprechung 
schließt. In  dieser Besprechung ,,soll der Lehrer nachweisen, daß er 
seine un te rrich tlichen  und erziehlichen Maßnahmen w issenschaftlich 
zu begründen vermag, und daß er m it den fü r die V erw a ltung  des 
Schulamtes in  seinem Bezirk  geltenden Bestimmungen ve rtra u t is t“ . 
Im  Zeugnis werden k e i n e  Teilergebnisse genannt, sondern es w ird  
led ig lich  ein Gesamtergebnis niedergelegt.

Die Tendenz der Prüfungsordnung ist k la r  ers ich tlich : n ich t die 
w issenschaftliche Tüch tigke it, sondern die Fäh igke it zu praktischen 
Leistungen auf w issenschaftlicher Grundlage w ird  geprüft. V on  allen 
einengenden Bestimmungen is t soviel w ie  irgend möglich abgesehen; 
der Prüfungsausschuß soll die G esam tpersön lichkeit des Prüflings 
beurte ilen , n ich t Leistungen in  einzelnen Fächern oder T e ilen  der 
Prüfung rechnerisch auswerten.

Neue A kadem ien sind in  der Berich tsze it in  Preußen n ich t e in
gerich te t worden, w e il im m er noch recht v ie le unbeschäftigte Jung
leh re r a lte r V orb ildung  vorhanden sind. A lle rd ings  scheint es, als ob 
ih re  Zahl doch nun schneller abzunehmen beginnt, als zunächst an
genommen wurde. Besonders g ilt das von evangelischen Junglehrern, 
während katholische und Junglehrerinnen beider Bekenntnisse noch 
zahlre ich vorhanden sind. M it  dem Schuljahr 1929 sind darum auch 
v ie r neue evangelische A kadem ien (in E rfu rt, Breslau, H annover und 
Dortm und) e ingerich te t worden, während von der Gründung k a th o li
scher Akadem ien abgesehen wurde.

Aus S a c h s e n  is t zu berichten, daß O stern 1928 die le tz ten  
Seminare geschlossen w orden sind. D ie Befürchtungen über den 
unzureichenden Zugang zu den Vo lksschullehrerb ildungseinrichtungen 
an der U n ive rs itä t in  Leipzig und der Technischen Hochschule in  
Dresden, die an manchen S te llen gehegt worden sind, scheinen sich 
n ich t zu bestätigen.

In  A n h a l t  ha t man auch w e ite rh in  auf eigene Lehrerb ildungs
einrichtungen ve rz ich te t. A u f G rund entsprechender Vereinbarungen 
der Landesregierung stehen den Reifeschülern der anhaitischen 
höheren Schulen die Lehrerb ildungseinrichtungen in  Jena, Leipzig, 
Dresden, Ham burg und Braunschweig zur Verfügung. F ü r die p r a k 
t i s c h e  Ausb ildung der an diesen S te llen studierenden zukünftigen 
anhaitischen Vo lksschu lleh rer sind in  der Berich tsze it die sogenann
ten „S chu lhe lfe rze iten“  e ingerichte t worden. In  der Regel nach dem 
1. und nach dem 3. Semester w ird  diesen Studierenden in  der Ze it 
vom 1. August bis 30. September Gelegenheit gegeben, in  einer 
Volksschule w öchentlich  24 Stunden zuzubringen, te ils  als Beobachter, 
te ils  selber unte rrich tend . D ie erste der beiden Schulhelferperioden

8*
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soll im  allgemeinen an einer re ich  gegliederten, die zweite an einer 
ländlichen Schule stattfinden. Jeder Student w ird  un te r Berücksich
tigung seiner Wünsche einem Schulrat und von ihm  einem „E in 
führungslehrer“  zugewiesen. A ußer bei diesem kann der Studierende 
durch seine V e rm ittlung  auch bei anderen Lehrern zuhören und 
helfen. E r soll dies n ich t nur beim  eigentlichen U n te rrich t, sondern 
im  gesamten Schulleben tun. Der Schulhelfer erhä lt einen m onat
lichen Unterhaltszuschuß im  Betrage von 60 M ark .

In  B a y  e r  n  sind auch im  abgelaufenen Jahre endgültige E n t
scheidungen über die Gestaltung der Lehrerb ildung anscheinend noch 
n ich t getroffen worden. Doch hat der zuständige M in is te r (unter dem 
27. Januar 1928) eine D enkschrift ve rö ffen tlich t, die die Grundzüge 
der von ihm  beabsichtigten Regelung k la r genug erkennen läßt. H ie r
nach soll die allgemeine V orb ildung der V o lksschu llehrer auf neu zu 
schaffenden sechsjährigen Aufbauschulen m it einem den „Deutschen 
Oberschulen“  in  Preußen ähnlichen Lehrp lan erfolgen, während die 
fachliche Ausbildung auf Sonderhochschulen nach A r t  der preußi
schen „Pädagogischen A kadem ien“  erw orben werden soll.

Bem erkensw ert ist, daß die L a n d e s  U n i v e r s i t ä t e n  
Bayerns gegen diesen P lan ernste Bedenken geltend gemacht haben. 
D ie philosophische F a ku ltä t der U n ive rs itä t M ünchen hat un te r dem
8. Januar 1929 eine eingehende Äußerung an das M in is te rium  ge
rich te t, die n ich t nur zu der D enkschrift selbst, sondern auch zu 
„Andeutungen über die innere Ausgestaltung beider T e ile “ , die ih r 
darüber hinaus bekanntgeworden sind, Stellung nim m t. Sie wendet 
sich dabei zunächst gegen die geplanten „A ufbauschu len“ ; sie hä lt es 
fü r ausgeschlossen, daß ih r Reifezeugnis innerlich  denen der übrigen 
höheren Schulen (in Bayern; M itte lschu len) g le ichw ertig  sein würde, 
ganz besonders dann, wenn diese Aufbauschulen —  „sicherem  V e r
nehmen nach“  sei das geplant —  konfessionellen C harakte r erha lten 
sollten. Dabei erkennt sie den Anspruch der K irchen  auf M itw irk u n g  
an der Vorb ildung und Berufsbildung der V o lksschu lleh rer durch
aus an, w e ist aber gerade deswegen „au f das Bedenkliche einer 
Neuerung hin, die bildungspolitische Kämpfe von größter Ausdehnung 
und E rb itte rung  ein le iten und schließlich das s t a a t l i c h e  Schul
wesen m it der Gefahr vo lls tänd iger Aushöhlung bedrohen müßten.“

Auch der Gedanke einer S o n d e r h o c h s c h u l e  für  die 
B e r u f s  Vorbildung w ird  entschieden bekäm pft. Den U n ive rs itä ten  
die E i g n u n g  und den W ille n  zu entscheidender M ita rb e it an der 
neuen Lehrerb ildung abzusprechen, erscheint der F a ku ltä t n ich t mög
lich. Daß es an E i n r i c h t u n g e n  fü r die praktische Seite der 
Berufsausbildung fehle, w ird  zugegeben; doch ließen sich diese E in 
richtungen —  w ie  auch in  anderen Ländern —  le ich t schaffen. M an 
befürchtet, daß der Gedanke der Berufshochschulen Schule machen, 
und daß sich insbesondere die pädagogischen Hochschulen zu im  
ganzen doch n ich t vo ll leistungsfähigen und tro tzdem  kostspieligen
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Doubletten der philosophischen F aku ltä ten  oder —  zu konfessionellen 
Hochschulen auswachsen würden. „E ine solche E n tw ick lung  ginge 
wohl w e it über das hinaus, was die K irchen  —  w ie w iederho lt gesagt 
ist, m it Recht —  an M itw irku n g  auch in  der Berufsausbildung der 
Lehrer beanspruchen können, is t Ausfluß der weitschauenden B il
dungspolitik bestim m ter W eltanschauungsparteien, die le tz ten  Endes 
in  der mehr als 300jährigen E ntw ick lung, seit der Staat m it eigenem 
Recht eine selbständige und unm itte lbare  A nte ilnahm e an der Jugend
bildung en tfa lte t hat, nur einen Irr tu m  sehen.“

In  ähnlicher W eise hat sich die U n ive rs itä t E r l a n g e n  (unter 
dem 15. M ärz 1929) geäußert, und die U n ive rs itä t W ürzburg  soll sich 
der Münchner D enkschrift in  vo llem  Umfange angeschlossen haben. 
Es b le ib t abzuwarten, welche W irkung  diese gewichtigen Äußerungen 
ausüben werden, und ob man den W unsch der F aku ltä ten  nach einer 
„nochm aligen Überprüfung der ganzen Frage —  vo r ih re r W iede r
aufnahme im  Landtag — “  e rfü llen  w ird .

W ü r t t e m b e r g  hat durch eine Verordnung vom  1. Februar 
1929 die L e h r e r f o r t b i l d u n g  geregelt. Der F ortb ildung  dienen 
zunächst die A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n ,  die in  den einzelnen 
B ezirken gebildet werden; darüber hinaus Ferienlehrgänge in  S tu tt
gart und Tübingen, fe rner Lehrgänge fü r die L e i t e r  der A rb e its 
gemeinschaften, sch riftliche  A rb e ite n  der jungen Lehre r und V e r
anstaltungen der einzelnen Leh rkö rpe r fü r ihre M itg liede r, Die 
A rbeitsgem einschaften halten jäh rlich  mindestens acht A rb e its 
sitzungen ab. Jeder junge Lehrer is t zu zw eijähriger Teilnahm e an 
den Arbeitsgem einschaften ve rp flich te t. D ie L e ite r der A rb e its 
gemeinschaften werden von einem in  jedem B ez irk  gebildeten A us
schuß beste llt. Diesem Ausschuß gehören der Bezirksschu lra t und 
einige Lehre r an. D ie L e ite r erha lten eine Pauschalvergütung von 
150 M a rk  jäh rlich  und außerdem eine Sonderentschädigung je nach 
der Zahl der sch riftlichen  A rb e ite n  der Junglehrer, die ihnen zur Be
gutachtung zugewiesen werden. F ü r die pflichtm äßige Teilnahm e an 
den Sitzungen der Arbeitsgem einschaften erha lten die Lehrer Reise
kosten aus S taatsm itte ln  gezahlt.

D ie Vorb ildung der M i t t e l s c h u l l e h r e r  w ird  auf G rund 
der neuen Vo lksschu llehrerb ildung an v ie len S tellen neu geregelt 
werden müssen. Doch sind solche Regelungen w ohl noch nirgend 
erfo lg t. In  Preußen schweben Erwägungen darüber, die jedoch noch 
n ich t zum Abschluß gelangt sind. W ahrschein lich w ird  an dem bis
herigen Zustande insofern festgehalten werden, als der au tod idak
tische W eg zum M itte lschu lleh re r auch fü r die auf den A kadem ien 
vorgebilde ten Vo lksschu lleh rer offen sein w ird , ohne daß die anderen 
schon je tz t vorhandenen M ög lichke iten  (Universitä tsstud ium  von 
sechs Semestern) beseitig t werden. Daneben werden ve rm utlich  
neue geregelte Bildungsgänge fü r die V o lksschu lleh rer geschaffen 
werden.
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H ins ich tlich  der V orb ildung der B linden- und Taubstummen
leh re r g ilt ähnliches. In  Preußen lä u ft zur Z e it ein Versuch auf 
diesem Gebiete, der im  wesentlichen darin  besteht, daß auch 
N i c h t l e h r e r n ,  näm lich Reifeschülern, die einige Semester an 
e iner U n ive rs itä t s tud ie rt und in  dieser Ze it an geeigneten Schulen, 
besonders Blinden-, Taubstum m en- und heilpädagogischen Schulen 
zugehört und sich un te rrich tend  be tä tig t haben, die Zulassung zu den 
staatlichen Ausbildungslehrgängen in  Aussich t geste llt w orden ist. 
D ie erfo rderliche  Genehmigung zum Zuhören is t einigen Studierenden 
im  Jahre 1928, einigen w e ite ren  im  Jahre 1929 e rte ilt worden. W e ite r
h in  soll sie zunächst n ich t e r te ilt werden, da erst abgewartet werden 
soll, w ie  v ie l von den Studierenden, die diese Erlaubnis erha lten 
haben, um Aufnahm e in  die staatlichen Ausbildungslehrgänge nach
suchen und w ie sie sich in  diesen bewähren werden.

H ins ich tlich  der gehaltlichen und rech tlichen  Stellung der V o lks 
schu llehrer sind in  der B erich tsze it wesentliche Neuerungen n ich t 
e rfo lg t. E inige Länder haben neue Besoldungsordnungen erlassen; 
doch sind diese n ich t von so grundsätzlicher Bedeutung, daß sie 
h ie r behandelt werden müßten.

I I I .  D IE  L E H R E R  A N  H Ö H E R E N  S C H U L E N
V O N  E. L Ö F F L E R

In  der Berich tsze it sind in  B a d e n  neue Bestimmungen über 
die Ausbildung der akademisch gebildeten Lehrer an höheren Schulen 
erlassen worden, und zw ar eine Prüfungsordnung fü r das wissen
schaftliche Lehram t an höheren Lehransta lten vom  19. A p r i l  1928 
(GVB1. S. 123, A B I, S. 89) und eine Bekanntmachung über den V o r
bereitungsdienst der Lehram tsreferendare vom  17, Dezember 1928 
(AB I. S. 225). Die Prüfungsordnung hä lt sich an die allen deutschen 
Ländern gemeinsamen äußeren Bedingungen und Form en fü r die 
Zulassung: Reifeprüfung einer höheren Lehransta lt, w obe i jedoch die 
deutsche Oberschule n ich t genannt ist, achtsemestriges Studium, 
w issenschaftliche Prüfung, Vorbereitungsdienst. Das Studium  is t an 
einer U n ive rs itä t zu erledigen. W enn M athem atik , Physik, Chemie, 
Geologie Prüfungsfächer sind, kann es auch an einer Technischen 
Hochschule erfolgen; wenn B io logie oder Geographie zu den Prüfungs
fächern zählen, kann nur ein T e il des Studiums an einer Technischen 
Hochschule e rled ig t werden. Bei Bew erbern der a ltsprachlichen und 
neusprachlichen R ichtung können S tudienaufenthalte in  Rom, A then, 
London oder Paris bzw. ein S tud ienaufentha lt im  französischen oder 
englischen Sprachgebiet angerechnet werden. W ährend des akade
mischen Studiums muß jeder Bew erber eine philosophische und päda
gogische Hauptvorlesung besucht und sich mindestens ein halbes 
Jahr lang an philosophischen Übungen be te ilig t haben. D ie Prüfung 
besteht aus zw ei Te ilen : der allgemeinen Prüfung und der Fach-
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Prüfung; in  beiden w ird  sch riftlich  und m ündlich geprüft. P rüfungs
gegenstand der allgemeinen Prüfung is t Philosophie; fü r die Fach
prüfung werden dre i Abteilungen, eine altsprachliche, eine neu
sprachlich-geschichtliche und eine m athem atisch-naturw issenschaft
liche unterschieden. In  jeder A b te ilung  sind eine A nzah l Fächer zur 
W ahl gestellt, von denen m it gewissen Bindungen zwei als H aup t
fächer, eines als Nebenfach zu wählen sind. Außerdem  is t eine Reihe 
von Fächern aufgeführt, in  denen Zusatzprüfungen abgelegt werden 
können, darunter auch M usikw issenschaft und Leibesübungen. Die 
Anforderungen in  den einzelnen Fächern sind eingehend festgelegt. 
Jeder Bewerber e rhä lt zu häuslicher Bearbeitung zwei Aufgaben, die 
eine fü r die allgemeine Prüfung, die andere fü r die Fachprüfung. Die 
Themen werden vom  U nte rrich tsm in is te rium  geste llt; sie sind in  einer 
F r is t von fünf M onaten zu bearbeiten. In  der Prüfung selbst sind 
in  den einzelnen Fächern schriftliche  A rb e ite n  unter A u fs ich t an
zufertigen.

D er Vorbere itungsdienst dauert mindestens l 1/!» Jahre. F ü r die 
Lehram tsreferendare, die im  Schuldienst sind, gelten die V orschriften  
des Beamten- und Lehrerrechts. Der Zw eck des Vorbere itungs
dienstes is t die pädagogische Ausbildung der Lehram tsreferendare. 
Sie e rfo lg t in  pädagogischen Sem inaren) durch S em inarle iter un te r 
M itw irk u n g  von D ire k to re n  und Lehrern  höherer Lehransta lten. Der 
S em inarle ite r hat die O beraufsicht über die praktisch-pädagogische 
Ausbildung und über die theoretisch-pädagogische Unterweisung der 
Referendare. E r hat während der beiden ersten Halb jahre die Refe
rendare in  die G rundfragen der Erziehung und des U n te rrich ts  ein
zuführen und die Schulgesetzgebung und das Beam tenrecht im  A n 
schluß an Vorkom m nisse im  D ienst zu besprechen. E r is t berechtig t, 
jederzeit den U n te rrich t eines Lehram tsreferendars zu besuchen. 
Die A n le itung  fü r diesen U n te rrich t geben der D ire k to r der A us
bildungsanstalt und die einführenden Lehrer. Im  d ritte n  H a lb jahr 
haben die Referendare fortlau fenden U n te rrich t zu e rte ilen . Im  Laufe 
des zweiten Halb jahres erhä lt jeder Lehram tsreferendar ein Thema 
zur sch riftlichen  Bearbeitung. Gegen Ende des zw eiten oder zu Be
ginn des d r itte n  H alb jahrs hat er eine P robe lek tion  abzuhalten; zu 
Beginn des d r itte n  H alb jahrs hat er eine m ündliche Prüfung abzulegen, 
in  der der Nachweis zu erbringen ist, daß er m it den G rundfragen der 
Erziehung und des U n te rrich ts  sowie auch der Schulgesetzgebung 
und des Beamtenrechts v e rtra u t ist. Das Schlußzeugnis w ird  ge
wonnen auf G rund der über den Vorbere itungsdienst vorliegenden 
U rte ile  sowie der Leistungen in  der m ündlichen Prüfung, der Be
urte ilung  der P robe lek tion  und der sch riftlichen  A rb e it. W e r die 
Prüfung bestanden hat, e rhä lt das Anstellungsfähigkeitszeugnis und 
die Bezeichnung Lehramtsassessor. *)

*) Über die Ziele und Aufgaben des pädagogischen Seminars vgl. F. B u c h e r e r  
in den Südwestdeutschen Schulblättern 1929, Nr. 2, S. 11.
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M an erkennt le icht, daß diese badischen Bestimmungen in  der 
G ruppierung der w issenschaftlichen Prüfungsfächer einen M itte lw eg  
e inhalten zwischen der fast unbeschränkten F re ihe it der preußischen 
und den starken Bindungen der bayerischen und württem bergischen 
Prüfungsordnungen und daß sie in  ih ren  auf die pädagogische A us
bildung bezüglichen V o rsch riften  sta rk  beeinflußt sind von der 
Regelung in  W ü r t t e m b e r g  (Jahrbuch 1927, S. 228) und von den 
Versuchen, die seit einigen Jahren in  P r e u ß e n ,  besonders in  den 
Provinzen Rheinland, Schlesw ig-Holste in und Hessen-Nassau m it 
Bezirkssem inaren angestellt werden. Das Wesen dieser B ez irks
seminare besteht in einer Zusammenfügung von Lehrenden und 
Lernenden verschiedener Schulen zu einer Gemeinschaft und in  der 
Ablösung der Ausbildung, wenigstens zu einem wesentlichen Teil, 
von der E inzelschule, wobei die Leitung der ganzen Ausbildung einem 
m it dieser Aufgabe hauptam tlich  betrauten Pädagogen zukommt").

In  der v ie lum strittenen  und in  der Fachpresse v ie l e rö rte rten  
Frage*) **), ob die Pädagogik auf der Hochschule eingehend s tud ie rt 
und in  der w issenschaftlichen Prüfung geprüft werden, oder ob sie 
in  der Hauptsache dem Vorbere itungsdienst Vorbehalten b le iben soll, 
entscheidet sich Baden w ie  W ürttem berg  fü r den zw eiten W eg. In  
den anderen Ländern is t eine endgültige Entscheidung über diese 
Frage neuerdings n ich t getro ffen worden.

Den Ausführungen im  Jahrbuch 1927 ist noch nachzutragen, daß 
in  A n h a l t  das pädagogische Seminar fü r S tudienreferendare m it 
der Schulregierung verbunden is t und vom Dezernenten fü r das 
höhere Schulwesen gele ite t w ird , und daß in  B r a u n s c h w e i g ,  
wo die w issenschaftliche Prüfung n ich t mehr abgelegt werden 
kann, ebenfalls ein zentrales pädagogisches Seminar besteht. Um 
die in  S a c h s e n  geplante, gründlichere, praktisch-pädagogische 
Ausb ildung der Studierenden, die sich dem höheren Lehram t w idm en 
w ollen, durchführen zu können, sind die D irek to ren  der staatlichen 
höheren Schulen und die Schulkommissionen der übrigen höheren 
Schulen in  Leipzig und Dresden durch Erlaß des M in is terium s fü r 
Vo lksb ildung vom  15. Jun i 1928 (VB1. S. 56) angewiesen worden, die 
A rb e it der praktisch-pädagogischen Seminare der U n ive rs itä t und 
der Technischen Hochschule von sich aus nach M ög lichke it zu

*) Vgl. R. G r i e s i n g e r ,  Die Ausbildung des Lehrers an höheren Schulen 
unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse Württembergs, Leipzig, 
Quelle & Meyer, 1929, sowie verschiedene Aufsätze in Zeitschriften, wie z. B. 
die Abhandlungen von D e i t e r s ,  Die Erziehung, III. Jahrgang 1928, S. 667, von 
S i e b o u r g ,  E d e r t ,  B r e u c k e r  in der Monatsschrift fü r höhere Schulen 
1925, S. 1, 1926, S. 81 und S. 425, 1929, S. 111 und von K e s s e l e r ,  Deutsches 
Philologenblatt 1929, S. 114.

**) Vgl. G r i e s i n g e r ,  a. a. O., ferner F. B e h r e n d ,  Die Stellung der Er
ziehungswissenschaft in der Ausbildung der Philologen in dem Buch „Wesen 
und W ert der Erziehungswissenschaft“ , Leipzig, Quelle & Meyer, 1929, sowie 
F. B e h r e n d ,  Die pädagogische Ausbildung der Philologen, Deutsches Philo
logenblatt 1926, Nr. 21 und 22.
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fö rdern  und insbesondere den A b te ilungs le ite rn  der Seminare w e rt
vo lle  Beobachtungen und Anregungen zugehen zu lassen. D ie Forde
rung, daß jeder Studierende des höheren Lehram ts während einer 
gewissen Anzahl von Semestern an turnerischen und sportlichen 
Übungen teilgenommen haben muß, is t nunmehr auch in  S a c h s e n  
und M e c k l e n b u r g - S c h w e r i  n durch Bekanntmachung der 
U n terrich tsm in is te rien  aufgeste llt w orden. In  B a y e r n  ist durch 
Bekanntmachung des U nterrich tsm in is terium s vom  20. Jun i 1928 
(ABI S. 275) verfüg t worden, daß die Bew erber fü r das Lehram t der 
W irtschaftsw issenschaften und der Geographie sowie fü r den U n te r
r ic h t im  Zeichnen und im  Turnen die Lehram tsprü fung in  der E inhe its 
ku rzsch rift abzulegen haben. A lle n  übrigen Lehram tsbew erbern  
is t dringend nahegelegt worden, ebenfa lls diese Prüfung zu machen.

Infolge des außerordentlich starken Andrangs zum w issenschaft
lichen Lehram t an den höheren Lehransta lten in  B a d e n  hat das 
Badische M in is te rium  des K u ltus  und U n te rrich ts  zu Anfang des 
Jahres 1929 (ABI. S. 17) eine A r t  numerus clausus e ingeführt und 
bestimmt, daß von den Bewerbern, welche die S taatsprüfung fü r 
dieses Lehram t bestehen, jeweils nur so v ie le  aufgenommen werden 
als dem Bedarf entspricht, und daß nur solche Bew erber Aussicht 
auf Aufnahm e haben, die gute Leistungen aufweisen können. Dies 
entsprich t in  der Tendenz der preußischen A n w ä rte r Ordnung vom 
24. A p r il 1924 (Zentra lb l. S. 152) und den bayerischen Bestimmungen 
von 1923 (ABI. S. 8), wenn auch keine so eingehenden Bestimmungen 
getroffen sind w ie  in  diesen Ländern.

Zu der p r e u ß i s c h e n  Prüfungsordnung fü r das künstlerische 
Lehram t vom 22. M a i 1922 sind in  den le tz ten  Jahren zahlreiche 
Nachtrags- und Ergänzungsbestimmungen erlassen w o rd e n ). Die 
bem erkenswerteste dieser Ergänzungsbestimmungen is t die vom 
22. August 1928 (Zentra lb l. S. 277), in  der darauf hingewiesen w ird , 
daß die M ög lichke it, die Bew erber um das künstlerische Lehram t 
zu verwenden, v ie lfach  nur dann besteht, wenn sie zu den künst
lerischen H auptfächern noch fü r eines oder mehrere der im  Leh r
plan der höheren Schule vorgesehenen Fächer die Lehrbefähigung 
erwerben. Infolgedessen is t es diesen Bewerbern zur P flich t ge
macht, mindestens in  einem solchen Fache eine Prüfung abzulegen. 
A uch Turnen und (fü r Bewerberinnen) N adelarbe it können dafür in  
B e trach t kommen.

In  T h ü r i n g e n  is t durch Verordnung vom  22. J u li 1927 (ABI. 
S.90) eine Prüfung fü r R ea llehrer e ingerichte t worden m it dem 
Zweck, denjenigen sem inaristisch vorgeb ilde ten Lehrern  und Lehre
rinnen, die an m ittle re n  und höheren Schulen Thüringens tä tig  sind, 
die Anste llung  als R ea llehrer zu ermöglichen. D ie Prüfungsordnung 
schließt sich an die preußische M itte lschu llehrer-P rü fungsordnung *)

*) Vgl. den Nachtrag zu Heft 17 der Weidmannschen Taschenausgaben, in 
dem der Stand vom 1. A p ril 1929 wiedergegeben ist.
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vom 1. J u li 1901 an und verlang t zwei w issenschaftliche Fächer. E in  
besonderer Ausbildungsgang fü r den E rw erb  der darin  geforderten 
Kenntnisse ist n ich t vorgeschrieben.

Über die d ienstlichen Verhältn isse und die Rechtsstellung der 
Leh re r an den höheren Schulen eine die Verhältn isse in  ganz Deutsch
land berücksichtigende lesbare Ü bersicht zu geben, w ird  bei der 
außerordentlichen V ie lges ta ltig ke it des Beamten- und Lehrerrechts 
in  den einzelnen Ländern erst in  einem späteren Bericht*) möglich 
sein. Vielesi von dem, was im  Jahrbuch 1927 S. 232 ff. über die 
d ienstlichen Verhältn isse der V o lksschu lleh rer gesagt w orden ist, g ilt 
übrigens auch fü r die Lehrer an höheren Schulen. W ü r t t e m -  
b e r  g is t das einzige Land, das in  neuerer Ze it eine umfassende g e - 
se  z l i c h e  Neuordnung des Beamten- und Lehrerrechts v o r
genommen hat, näm lich in  dem Beamtengesetz vom 21. Januar 1929 
( eg. B l, S. 7) und in  der um fangreichen Vollzugs Verordnung dazu vom 
1. M a i 1929 (Reg. B l, S. 141). Dieses Beamtengesetz*) **) hat sämtliche 
Lehre r an den höheren Schulen, g leichgültig, ob die Schulen 
vom Staat oder von der Gemeinde unterha lten  werden, zu Staats
beamten e rk lä rt, so daß das gesamte staatliche Beam tenrecht auf 
sie Anwendung findet.

Dagegen sind aus der Berich tsze it noch einige Maßnahmen zu 
erwähnen, die das Z ie l haben, die Rechtsverhältn isse der zum Dienst 
an deutschen Auslandschulen beurlaub ten Lehrer m öglichst günstig zu 
gestalten. Das B a y e r i s c h e  Staatsm inisterium  fü r U n te rr ich t und 
K u ltus  hat am 29. M ärz 1928 (ABI. S. 224) eine Bekanntmachung über 
d ie  Beurlaubung von L e h rk rä ften  fü r den D ienst an deutschen A us
landschulen erlassen. In  dieser w ird  ausgeführt, daß a llen Lehrern 
zur Übernahme von Lehrste llen  an deutschen Auslandschulen auf A n 
suchen U rlaub un te r E inzug des D iensteinkommens gewährt w ird , 
daß die an der Auslandschule zugebrachte D ienstze it in  vo llem  U m 
fang angerechnet w ird  und daß ihnen während der Dauer der B eur
laubung die gesetzliche A nw artscha ft auf Ruhestands- und H in te r
bliebenenversorgung gewahrt b le ib t. A uch  Studienassessoren und 
Schulam tsbewerber, die noch n ich t fest angeste llt sind, werden fü r 
den D ienst an Auslandschulen zur Verfügung gestellt, ohne daß ihnen 
nach R ückkehr aus dem Ausland  Nachteile  erwachsen. A nw ärte r, 
die die vorgeschriebenen Prüfungen noch n ich t abgelegt haben, sollen 
in  der Regel fü r den D ienst an Auslandschulen n ich t zur Verfügung 
geste llt werden.

Das obengenannte w ü r t t e m b e r g i s c h e  Beamtengesetz en t
h ä lt fü r diejenigen Leh rkrä fte , die m it Genehmigung des K u ltm in i
sterium s hauptberu flich  an einer deutschen Schule im  Ausland tä tig

*) Das preußische Studienratsgleichstellungsgesetz vom 20. Mai 1929 (GS. 
S. 59^und Zentralbl. S. 239) kann erst im nächsten Jahrbuch behandelt werden.

) Vgl, auch R. K ö s 11 i n und O. S c h m i d , Das württembergische Be
amtengesetz. S tuttgart 1929.
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sind, ebenfalls weitgehende Vergünstigungen, Es w ird  diesen Lehrern  
bei ih re r R ückkehr in  den w ürttem bergischen Schuldienst nach 
A r t ,  66 Abs, 1 Z iff. 4 des Beamtengesetzes die gesamte an der A us
landschule zugebrachte D ienstze it in  die Versorgungsdienstzeit e in
gerechnet, D ie Anrechnung dieser Ze it auf das Besoldungs- bzw. A n 
w ärte rd iensta lte r e rfo lg t auf G rund des A r t .  11 des Besoldungs
gesetzes vom 19. A p r i l  1928 (RegBl. S. 53) und des § 10 der Ausfüh
rungsverordnung dazu vom 28. August 1928 (RegBl. S. 361). F ü r d ie
jenigen Lehrer und Lehrerinnen, die v o r  ih rem  Ü b e rtr it t  an die A us
landschule im  württem bergischen Schuldienst bere its fest angestellt 
waren, g ilt außerdem der A r t .  12 des Beamtengesetzes, nach dem die 
V orschriften  dieses Gesetzes über den Ruhegehalt, das U n fa llruhe 
geld, die W itw e n - und W aisenversorgung, sowie das U n fa llw itw e n - 
und -waisengeld fü r sie ebenso Anwendung finden, w ie  wenn sie im  
w ürttem bergischen Schuldienst geblieben wären. Von den übrigen 
Ländern sind die Rechtsverhältn isse der A usland lehrer in  ähnlicher, 
wenn auch z. T. n ich t ganz so w e it entgegenkommender W eise ge
regelt*),

IV . D IE  B E R U F S S C H U L L E H R E R
V O N  K. T H O M A E

D er in  den verschiedenen Ländern im  ganzen gle ichartigen V o r- 
und Ausbildung der an den einzelnen G ruppen der a llgem einb il
denden Schulen unte rrich tenden Lehrer entsprechen auch grund
sätzlich übereinstimmende D ienstverhältn isse. Diese E in h e itlich ke it 
is t bei der Lehrerschaft der Berufsschulen noch n ich t e rre ich t und in  
demselben Umfange auch n ich t erre ichbar. Bis vo r einem Menschen
a lte r w urde die L e h rtä tig ke it an den Berufsschulen fast übera ll im  
Nebenberuf ausgeübt: da, wo sich die Berufsschulen als T e il der 
Volksschule e n tw icke lt hatten, vorw iegend von Volksschullehrern, 
da, wo sie von G ewerbetre ibenden oder Gemeinden als E in rich tung  
der W irtscha fts fö rderung geschaffen waren, vorw iegend von P ra k 
tik e rn  aus Handel und Gewerbe. Diese nebenberuflichen Lehrer 
w aren auf dem G ebiet des Berufsschulunterrichtes im  wesentlichen 
A u tod idakten , wenn auch nach und nach Vereine, Gemeinden und 
Regierungen Kurse zu ih re r E in führung in  einzelne Stoffgebiete und 
in  die U n te rrich ts techn ik  e inrich te ten . A llm ä h lich  geschaffene 
h a u p t a m t l i c h e  Lehrers te llen  w urden fast ausschließlich m it 
ihnen besetzt, und auch heute finden w ir  un te r der hauptam tlichen 
Lehrerschaft, besonders auch un te r den D ire k to re n  größerer Berufs
schulen noch V e rtre te r dieser Bahnbrecher und P fadfinder im  Be
rufsschulwesen. In  den größeren Städten w ird  der U n te rr ich t je tz t

*) Vgl. meinen Aufsatz über die rechtliche Stellung der deutschen Ausland
lehrer in  dem Buche von O. B o e 1 i t  z und H. S ü d h o f , Die deutsche Aus
landschule. Langensalza, Beltz 1929, S. 156 ff.
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größtenteils von besonders ausgebildeten, hauptam tlichen Lehrern 
e rte ilt; an k le ineren O rten, wo die Stundenzahl zur Anste llung 
hauptam tlicher Lehrer n ich t ausreicht, und in  Klassen seltenerer 
Berufe auch in  größeren Städten, un te rrich te t dagegen noch eine 
große Zahl von n e b e n b e r u f l i c h e n  Lehrern, an den ländlichen 
Fortb ildungsschulen meist Volksschullehrern, fü r deren Vorbere itung 
und W e ite rb ildung  mehr oder weniger geregelte Kurseinrichtungen 
bestehen. Die Gründung von Verbandsschulen erm öglicht es, sie 
a llm ählich  wenigstens te ilw e ise  durch hauptam tliche Berufsschul
leh re r zu ersetzen. In  M eck lenburg -S tre litz  w ird  der U n te rr ich t nur 
nebenberuflich e rte ilt.

Der a llm ählich  an Ausdehnung gewinnende W e rks ta ttu n te rr ich t 
der Berufsschulen w ird  entw eder von ausgebildeten Berufsschul
leh re rn  m it e r te ilt oder von P ra k tike rn  der betreffenden Berufe, 
die zuw eilen auch hauptam tlich  angestellt sind. Auch  U n te rrich t 
in  Leibesübungen w ird  zuweilen von hauptam tlichen Turn leh re rn  
e rte ilt. D ie folgenden Darlegungen beziehen sich auf die Berufs
schullehrer im  engeren Sinne.

D ie B e d i n g u n g e n  f ü r  d i e  A n s t e l l u n g s f ä h i g k e i t  
der hauptam tlichen Lehrer, insbesondere die Bestimmungen über die 
Ausbildungsgänge und die abzulegenden Prüfungen, sind zur Ze it 
n ich t nur in  den verschiedenen Ländern, sondern n ich t selten auch 
fü r verschiedene Schularten e inzelner Länder und selbst fü r  ve r
schiedene Berufsklassen einzelner Schulen verschieden.

In  T h ü r i n g e n  sollen neu anzustellende Lehrer und Lehre
rinnen an Berufsschulen ih re  w issenschaftliche Befähigung zum Lehr
amt grundsätzlich durch eine „P rü fung fü r D ip lom leh re r“  (Prüfungs- 
Ordnung vom  6. J u li 1928) nach Zurücklegung eines mindestens 
sechssemestrigen Hochschulstudiums nachweisen. Zulassungsbedin
gungen zum Studium  sind eine gründliche ein- bis zweijährige fach
technische Ausbildung m it Abschlußprüfung und Besitz der Hoch
schulreife, die durch Ablegung der Abschlußprüfung entweder einer 
neunklassigen allgem einbildenden höheren Lehransta lt oder einer 
„Berufsoberschule“  erw orben ist. Studiengänge sind an der U n i
ve rs itä t Jena fü r die gewerblichen und die hausw irtschaftlich -p flege- 
rischen Berufe e ingerichte t. A uch  D ip lom -Ingenieure, D ip lom -V o lks
w ir te  und D ip lom -Landw irtscha fts leh re r müssen sich der Prüfung 
unterziehen, in  der ihnen auf G rund ih re r bisherigen Ausbildung ge
wisse E rle ich terungen gewährt werden. A ls  Nachweis der wissen
schaftlichen Lehrbefähigung g ilt auch die D ip lom -H andels lehrer
prüfung. D ie w issenschaftliche V orb ildung a lle r Berufsschullehr
k rä fte , die durch diese Bestimmungen e rre ich t werden soll, is t also 
in  den Grundzügen gleich. Ganz g le ichartig  is t die dann folgende, 
dem E rw e rb  der Anste llungsfäh igke it dienende, mindestens zw ei
jährige P robe leh rtä tigke it m it abschließender praktisch-pädago
gischer Prüfung. Vom  Jahre 1923 ab le ite ten  provisorische Prüfungs
ordnungen m it im m er steigenden A nforderungen zu dem gegenwär
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tigen Zustand über. Die Lehrkrä fte , die n ich t den neuen B ildungs
gang durchgemacht haben, werden bis zum 1. Ju li 1933 zu der neuen 
D ip lom prüfung zugelassen; einem Te ile  ist deren Ablegung auferlegt. 
Thüringen geht danach einer homogenen Ausgestaltung seiner Be
rufsschullehrerschaft entgegen.

Auch in  S a c h s e n  ist der G rund zu einer e inheitlichen, aka
demischen Ausbildung, der Berufsschullehrerschaft gelegt, doch 
dürfte  deren vollständige Durchführung erst m it der Vereinigung 
a lle r Berufsschulen, in  deren V erw a ltung  sich zur Z e it das V o lks 
bildungsm in isterium  und das W irtscha ftsm in is te rium  te ilen, bei 
einem M in is te rium  zu e rw arten  sein. Das M in is te rium  fü r V o lks 
bildung hat fü r die Lehrer und Lehrerinnen der ihm  un te rs te llten  Be
rufsschulen einen Ausbildungsgang von acht Semestern an der Tech
nischen Hochschule in  Dresden eingerichtet, der durch ein der H och
schule angegliedertes Pädagogisches In s titu t ergänzt und durch eine 
fachtechnische und eine kurz darauf folgende pädagogische Prüfung 
abgeschlossen w ird . Der Vereinheitlichungsgedanke geht dabei in 
sofern über den thüringischen hinaus, als auch die Ausbildung von 
Lehrern  fü r kaufmännische und landw irtscha ftliche  Berufsschulen 
vorgesehen ist, die also an die Stelle der D ip lom handelslehrerausbil
dung an der Handelshochschule und der Landw irtscha fts leh re r
ausbildung an der U n ive rs itä t (beide in  Leipzig) tre ten  kann. Zu
lassungsbedingungen zum Studium  sind mindestens einjährige, be ru f
liche Praxis und Hochschulreife, erw orben durch die Abgangs
prüfung entweder einer neunstufigen, allgemeinbildenden, höheren 
Lehransta lt oder der Gewerbeakadem ie in  Chemnitz, die also der 
thüringischen Berufsoberschule entsprechen würde. Die fachtech
nische Ausbildung an der Hochschule fo lg t in  den Grundzügen der 
des D iplom ingenieurs, auch die fachtechnische Prüfung is t en t
sprechend. Das Bestehen beider Prüfungen ve rle ih t n ich t nur die 
w issenschaftliche Befähigung zum Lehram t, sondern auch, da die der 
Vorbere itung auf das Lehram t dienende praktische Betätigung an 
Berufsschulen in  den Bildungsgang des Pädagogischen Ins titu ts  ein
bezogen ist, auch die A nste llungsfäh igke it. V orläu fig  w erden noch 
D iplom handelslehrer, D ip lom landw irtscha fts lehrer und G ew erbe
leh re r angeste llt. Le tz te re  werden in  einem viersem estrigen B il
dungsgang an der dem W irtscha ftsm in is te r unterstehenden, der 
S taatlichen Gewerbeakadem ie in  Chemnitz angegliederten G ew erbe
lehrerausbildungsanstalt fü r sieben große Berufsgruppen ausgebildet 
und besonders an den Berufsschulen des W irtscha ftsm in is te rium s 
(Gewerbe- und Handelsschulen) angestellt. Zum Besuch der A n s ta lt 
werden Abso lven ten  von Maschinenbauschulen und Bauschulen 
sowie H andw erker m it gut bestandener M eisterprü fung zugelassen; 
beide müssen sich e iner Aufnahm eprüfung unterziehen, bei der eine 
der Obersekundareife einer höheren Lehransta lt entsprechende A l l 
gemeinbildung, doch ohne Fremdsprache, nachzuweisen ist. D ie 
Ausbildung w ird  durch eine vom  G ew erbelehrerprüfungsam t abge



126 Die Lehrerschaft

nommene Prüfung abgeschlossen, deren Bestehen die Anste llungs
fäh igke it ve rle ih t. D ie technischen Lehrerinnen an Berufsschulen, 
die bis je tz t in  technischen Seminaren m it zweijährigem  Lehrgang 
ausgebildet wurden, sollen kün ftig  durch Lehrerinnen ersetzt werden, 
die an der Technischen Hochschule ausgebildet sind.

In  P r e u ß e n  w ird  die A nste llungsfäh igke it fü r kaufmännische 
Berufsschulen durch Ablegung der D ip lom handelslehrerprüfung, fü r 
gewerbliche und hausw irtschaftliche Berufsschulen —  hauptamtliche, 
m ännliche Lehrer fü r landw irtscha ftliche  Berufsschulen kommen 
zunächst noch n ich t in  Frage —  durch Ablegung der G ew erbelehrer
prüfung erworben. Die Zulassung zu der ersteren setzt eine m in
destens einjährige Praxis, Hochschulre ife und ein sechssemestriges 
Hochschulstudium , die Zulassung zu der le tz te ren  eine mindestens 
zweijährige P raxis und den viersem estrigen Besuch eines Berufs
pädagogischen Ins titu ts  voraus. Die Aufnahm e in  die In s titu te  ist 
von dem Bestehen einer Aufnahm eprüfung abhängig, in  deren a ll
gemeinbildendem T e il die Kenntnisse der Obersekundareife, ohne 
Fremdsprachen, verlang t werden. D ie Ausbildung erfo lg t in  s ta rker 
Anlehnung an einige Hochschulen, und es dürfte  nur eine Frage der 
Ze it sein, daß sie eine der Ausb ildung der D ip lom handelslehrer ent
sprechende Form  un te r Ausdehnung des Studiums auf sechs H a lb 
jahre annimmt.

E in nach ähnlichen Grundzügen eingerichtetes, berufspädago
gisches In s titu t m it viersem estrigem  Ausbildungsgang zur Ausbildung 
seiner G ew erbeoberlehrer hat das Land Braunschweig im  A p r i l  1929 
an die Technische Hochschule Bräunschweig angegliedert. Die 
Studierenden sind als ordentliche oder außerordentliche Studierende 
oder als G asthörer eingeschrieben.

A uch  H a m b u r g  a rbe ite t auf die Vere inhe itlichung seiner Be
rufsschullehrerschaft hin. Die Anste llungsfäh igke it an den ka u f
männischen Berufsschulen setzt die Ausbildung als D iplom handels
lehrer, die an der U n ive rs itä t Ham burg erfolgen kann, und die A b 
legung der entsprechenden Prüfung voraus; e in g le ichartiger A us
bildungsgang m it Abschlußprüfung fü r Lehrer an gewerblichen, haus
w irtscha ftlichen  und landw irtscha ftlichen  Berufsschulen is t in  V o r
bereitung.

Von den übrigen k le ine ren  Ländern schließen sich A n h a l t ,  
B r e m e n ,  die beiden L i p p e ,  L ü b e c k ,  M e c k l e n b u r g -  
S c h w  e r  i n und O l d e n b u r g  im  allgemeinen an die preußischen 
Verhältn isse an, besitzen aber keine eigenen Ausbildungsstä tten fü r 
Berufsschullehrer m it Ausnahme von B r e m e n ,  wo G ewerbelehre
rinnen an dem Seminar des Frauen-E rw erbs- und Ausbildungsvereins 
ausgebildet werden. D ie neu zur A nste llung  kommenden Leh rk rä fte  
haben die e rfo rderlichen  Prüfungen m eist in  Preußen abgelegt. 
W enn Preußen die E in h e itlich ke it seiner Berufsschullehrerschaft er
re ich t haben w ird , werden diese Länder voraussich tlich  folgen.
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Die Voraussetzungen fü r die E n tw ick lung  einer e inheitlichen 
Berufsschullehrerschaft sind am meisten da gegeben, wo nur eine 
einzige Form  der Berufsschule besteht und auch innerhalb dieser 
Unterschiede in  den Anforderungen an die bei den verschiedenen 
Berufen und Berufsgruppen zu leistende U n te rrich ts - und Erziehungs
arbe it n ich t gemacht werden. Anders is t es in  B a y  e r  n , wo neben 
der Berufsfortbildungsschule die Volksfortb ildungsschule, in  W  ü r t -  
t e m b e r g ,  wo neben der gewerblichen Fortb ildungsschule (Ge
w erbe- und Handelsschule) die allgemeine P flichtfortb ildungsschule, 
in  B a d e n ,  wo neben der Fachschule (Gewerbe- und Handelsschule) 
die gewerbliche Fortbildungsschule und die allgemeine Fortb ildungs
schule bestehen. A uch  H e s s e n  kann h ie r genannt werden, wo 
die Unterscheidung zwischen allgemeinen Fortb ildungsschulen und 
gewerblichen oder kaufmännischen Berufsschulen n ich t gesetzlich 
festgelegt, aber tatsächlich vorhanden ist.

A n  die Lehrer der kaufmännischen und gewerblichen Berufs
schulen in  H e s s e n  werden bezüglich der Anste llungsfäh igke it 
dieselben A nforderungen w ie in  Preußen geste llt; auch w erden sie, 
da das Land Ausbildungseinrichtungen fü r sie n ich t besitzt, in  
Preußen ausgebildet. D ie Lehrerinnen fü r die gewerblichen und 
hausw irtschaftlichen Mädchenklassen werden aus den Reihen der 
an den hessischen, technischen Seminaren ausgebildeten Technischen 
Lehrerinnen nach längerer T ä tig ke it an der Volksschule und zu
nächst nebenam tlicher T ä tig ke it an der Berufsschule in  das H aup t
amt übernommen. Ebenso w ird  m it den Lehrern  fü r die allgemeinen 
Berufsschulklassen verfahren, die an den Lehrerfachbildungsanstalten 
fü r den U n te rr ic h t an den Volksschulen vo rb e re ite t sind. Da die 
Aufnahm e in  die Fachbildungsanstalten je tz t H ochschulre ife voraus
setzt, sind auch in  Hessen, wenigstens zunächst fü r  die m ännliche 
Berufsschullehrerschaft, die Wege zu einer grundsätzlich akade
mischen Ausb ildung fre i.

A n  den bayerischen Vo lksfortb ildungsschu len und den w ü rttem - 
bergischen, allgemeinen P flich tfortb ildungsschu len w ird  der U n te r
r ic h t nebenam tlich von Vo lksschu lleh rern  e rte ilt. B a d e n  is t zur 
A nste llung  von hauptam tlichen Lehre rn  auch an seinen allgemeinen 
und gewerblichen Fortb ildungsschulen übergegangen, und zw ar von 
bisherigen V o lksschu llehrern , von denen die m ännlichen in  sechs- 
bis achtwöchigen E inführungskursen vo rbere ite t, die w e ib lichen in  
einjährigem, vo r a llem  praktischem  Kursus (Kochkursus) an dem 
staatlichen Seminar in  Karlsruhe  ausgebildet w erden; le tz te re  
müssen eine Prüfung ablegen.

Die Anstellungsbedingungen fü r die Lehrer an den b a d i s c h e n  
und w ü r t t e m b e r g i s c h e n  Handels- und Gewerbeschulen sind 
durch Gesetz oder Verordnung geregelt. D ie w issenschaftliche Be
fähigung fü r die L e h rtä tig ke it an den Handelsschulen is t durch A b 
legung der D ip lom handelslehrerprüfung nachzuweisen; die A n s te l
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lungsfäh igkeit w ird  durch Ablegung einer zw eiten Prüfung nach 
einem in  W ürttem berg  einjährigen, in  Baden zweijährigen schul
praktischen Vorbereitungsdienst erworben, W ürttem berg  s te llt 
daneben zur Z e it noch Handelslehrer „d e r unteren S tufe“  an, fü r 
die Vo lksschu lleh rer und Kaufleute  in  einem kürzeren Lehrgang vo r
gebildet werden. Für die Gewerbeschulen w ird  eine entsprechende 
Ausbildung nur von den männlichen Lehrern, in  W ürttem berg  auch 
nur von einem Teil, verlangt. Sie findet an den Technischen Hoch
schulen s ta tt und schließt sich w ie in  Sachsen eng an den A usb il
dungsgang der A rch ite k te n  und M aschineningenieure an, der nur in 
gewissen T e ilen  eine Kürzung zugunsten der pädagogischen A u sb il
dung e rfährt. D ie abschließende Prüfung ve rle ih t denn auch in  
Baden dem Bew erber den G rad des D iplom ingenieurs, Fachgruppe 
„G ew erbe leh rfach“ ; auch die württem bergische Prüfung lehn t sich 
s ta rk  an die Prüfung der D ip lom ingenieure an. Die Anste llungs
fäh igke it w ird  in  beiden Ländern w ie  bei den D ip lom handelslehrern 
durch eine zweite Prüfung nach dem praktischen Vorbere itungs
dienst erworben. Die Zulassung zum Studium  setzt beru fliche Praxis 
und Hochschulre ife voraus, die in  W ürttem berg  auch von m ittle ren  
T echn ikern  durch Ablegung einer Ergänzungsprüfung, m it Beschrän
kung auf eine Fremdsprache, erw orben werden kann. Außer den 
akademisch ausgebildeten G ew erbelehrern „d e r oberen S tufe“  
werden an den gleichen A ns ta lten  noch G ewerbelehrer „d e r m it t 
leren S tufe“  und „d e r unteren S tufe“  angestellt. E rstere  sind ent
weder m ittle re  Techn iker und Kunstgewerb ler, die in  e ine inhalb
jährigen Kursen, oder Volksschullehrer, die in  dre ijährigen Kursen 
un te r Benutzung der E inrich tungen der Technischen Hochschule 
ausgebildet sind. Die G ew erbe lehrer der unteren Stufe gehen meist 
aus dem Volksschullehrerstande hervor und werden in  mehrmona
tigen Kursen ausgebildet. Sie un te rrich ten  vorzugsweise in  den 
Klassen der Bekleidungs- und Nahrungsm itte lberufe und der Un
gelernten. In  Baden w ird  auch dieser U n te rr ich t von D ip lom 
ingenieuren e rte ilt.

In  den Mädchenklassen der b a d i s c h e n  Gewerbeschulen 
werden Fachlehrerinnen beschäftigt, die nach dreijährigem  Besuch 
des Seminars zur Ausbildung von H andarbe its lehrerinnen in  K a rls 
ruhe die Abschlußprüfung bestanden und mindestens ein halbes 
Jahr p raktisch  gearbeite t haben. Ä hn lich  müssen die G ewerbelehre
rinnen in  W ü r t t e m b e r g  die Prüfung fü r das Lehram t an F rauen
arbeitsschulen bestanden haben und dann einen halb jährigen V o r
bereitungskursus, einen halbjährigen, schulpraktischen Kursus an 
einer Gewerbeschule und eine halbjährige W e rks ta ttä tig ke it durch
machen, D ie allgemeine B ildung muß in  beiden Ländern der durch 
die M ädchenrealschule ve rm itte lte n  entsprechen.

In  B a y e r n  sind fü r die A nste llung  der Leh rk rä fte  an Berufs
fortb ildungsschulen staatliche M indestforderungen bisher n ich t auf
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gestellt worden. Die Regierungen, Kam m ern des Innern, haben v ie l
m ehr in  jedem E inze lfa lle  zu prüfen, ob der von der Gemeinde ge
w ählte  Lehrer den Anforderungen entsprich t und danach die Ge
nehmigung zu seiner Anste llung  zu e rte ilen  oder zu versagen. Die 
größeren Städte nehmen die Lehrer v ie lfach  aus den Kreisen der 
V o llakadem iker oder K ünstle r. Um den Gemeinden auch andere 
Leh rk rä fte  den Bedürfnissen entsprechend zur Verfügung stellen zu 
können, hat der Staat das G ew erbe leh re rins titu t in  München ein
gerich te t, in  dem v o r allem  besonders geeignete Volksschu llehrer 
in  zweijährigen Lehrgängen durch theoretischen und praktischen 
U n te rrich t (W erks tä ttenun te rrich t) fü r die T ä tig ke it als Lehre r und 
L e ite r k le ine re r und m itt le re r Berufsfortb ildungsschulen ausgebildet 
werden. Daneben finden auch zweijährige Lehrgänge zur A u sb il
dung von Spezialisten fü r größere, nach E inzelberu fen oder Berufs
gruppen gegliederte Berufsfortb ildungsschulen sta tt. Das In s titu t 
g ib t im  wesentlichen die technische Ausbildung; fü r die w issenschaft
liche, insbesondere auch die pädagogische Ausbildung w erden die 
E inrichtungen der Hochschule benutzt. D ie Lehrgänge w erden durch 
eine Prüfung abgeschlossen. Ähnliche E inrichtungen fü r die A us
bildung von Lehrern  an kaufmännischen und M ädchenberufsschulen 
s ind noch n ich t getroffen.

So sta rk  nach der vorstehenden Ü bers ich t auch die Verschie
denheiten in  den Anforderungen sind, die man an die V orb ildung 
und Leistung der Berufsschullehrerschaft s te llt, so dürfte  doch zu 
erkennen sein, daß die A nforderungen in  stetigem  W achsen begriffen 
sind. Diesem W achstum  mußte auch die Entlohnung folgen. Die 
F inanzverw altungen und die über die G e ldm itte l verfügenden K ö r
perschaften gewinnen erst nach und nach eine zutreffende V o r
stellung von der Berufsschule und dem entstehenden, neuen Stand 
der Berufsschullehrer, und so is t es n ich t verw underlich , daß auch 
in  den G e h a l t s v e r h ä l t n i s s e n  noch große Verschieden
heiten bestehen. Bei der Neuordnung der Beamtenbesoldungen, die 
die Länder in  den le tz ten  Jahren, im  allgemeinen in  Anlehnung an 
das Reichsbesoldungsgesetz, vorgenommen haben, is t zw ar eine ge
wisse Annäherung der Berufsschullehrerbesoldungen in  den v e r
schiedenen Ländern zu bemerken; je nachdem man aber in  dem 
einzelnen Land A r t  und Dauer der V o r- und Ausbildung, die in  der 
betreffenden Berufsschulart oder in  einer ih re r G ruppen zu leistende 
B ildungsarbeit bew erte te  oder Vergle iche m it anderen Lehre r- oder 
sonstigen Beamtengruppen zog, auch A ufs tiegsm ög lichke iten betonte, 
w ich man m ehr oder weniger von anderen Ländern ab oder d iffe 
renzierte  in  der eigenen Berufsschullehrerschaft. N ur B a y e r n  hat 
eine landesgesetzliche Regelung der Berufsschullehrerbesoldung 
n ich t getroffen; die von den Gemeinden festgesetzten Besoldungen 
sollen nur „angemessen“  sein. Die aus dem Volksschullehrerstande 
hervorgegangenen Leh rk rä fte  sind in  der Regel eine Gruppe höher
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eingestuft als die Volksschullehrer. W o in  den Landesgesetzen 
Lehrer und Lehrerinnen einer gleichen Gehaltsklasse angehören, 
w ird  in  der Regel bestimmt, daß das G ehalt der Lehrerinnen, solange 
sie n ich t allgem ein das gleiche A rbe itsm aß w ie die Lehrer zu le isten 
haben, um 10 v. H. gekürzt w ird .

A m  einfachsten liegen die Verhältn isse in  P r e u ß e n ,  wo nur 
eine Form  von Berufsschulen besteht. Ih r  entsprich t eine einheitliche 
Bewertung der von der Lehrerschaft zu leistenden B ildungsarbeit 
ohne R ücksicht auf die Beru fsart der Schüler oder das Lehrfach. 
Dabei werden Selbststudium  und Lehrerfahrung der Lehrer und Leh
rerinnen, die noch n ich t nach den neuen Bildungsgängen ausgebildet 
wurden, der durch le tz te re  geleisteten Vorbere itung  auf das Lehram t 
gleich bew erte t, w ie auch die in  den neuen Bildungsgängen noch 
vorhandenen Unterschiede fü r die Besoldungsbemessung n ich t in 
Betracht gekommen sind. Es gehören daher sämtliche an preuß i
schen Berufsschulen tä tigen Lehrer und Lehrerinnen einer einzigen 
Besoldungsgruppe an und führen die Amtsbezeichnung „G ew erbe
oberlehrer oder - le h re rin “  bzw. „H andelsoberlehrer oder -le h re rin “ . 
Diese Ordnung hat eine n ich t zu übersehende Bedeutung fü r die 
Einschätzung der verschiedenen Berufsschularten durch die B e te i
lig ten und w ird  insofern von E influß  auf die Berufswahl der Jugend
lichen sein, als n ich t von vornhere in  Berufe eine m indere Bewertung 
erfahren, w e il an der entsprechenden Berufsschule anscheinend ge
ringer w ertige  Leh rk rä fte  tä tig  sind.

Von den übrigen Ländern schließen sich an das preußische B e i
spiel nur A n h a l t  und B r a u n s c h w e i g ,  fü r m ännliche Le h r
k rä fte  auch S c h a u m b u r g - L i p p e  und M e c k l e n b u r g -  
S c h w e r i n  an, W ü r t t e m b e r g  dürfte  die verschieden v o r-  
gebildeten Kategorien seiner Berufsschullehrerschaft auf absehbare 
Z e it beibehalten, und so sind denn auch deren G ehälter entsprechend 
abgestuft. A uch  in  B a d e n  w ird  die besondere Lehrerschaft der 
allgemeinen Fortbildungsschulen, die „Fortb ildungsschu lhauptlehrer 
und -lehre rinnen ’ , m it ih rem  w esentlich h in te r dem G ehalt der Ge
w erbe- und Handelslehrer zurückble ibenden G ehalt bestehen 
bleiben.

In  den noch n ich t genannten Ländern hat man zw ar fü r die 
Z ukunft nur eine Kategorie  von Berufsschullehrern vorgesehen, 
macht aber in  der Besoldung zur Ze it einen Unterschied zwischen 
a lte r und neuer Ausbildung, die sich m eist m it dem zwischen n ich t 
akadem ischer und akadem ischer Ausbildung deckt. D ie Leh rkrä fte  
m it g le icher Ausbildungshöhe an verschiedenen Schularten werden 
gleich behandelt in  L i p p e - D e t m o l d ,  L ü b e c k ,  O l d e n 
b u r g ,  S a c h s e n  und T h ü r i n g e n .  I n S a c h s e n  kom m t 
hinzu, daß an den Berufsschulen des W irtschaftsm in is terium s in  
jeder Besoldungsgruppe eine A nzah l von Lehrern  ein um 300 M . 
höheres G ehalt bezieht als die Lehre r der gleichen Gruppe an den 
Schulen des Volksbildungsm inisterium s.
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Daß in  den H a n s e s t ä d t e n  die Leh rk rä fte  an den ka u f
männischen und gewerblichen Schulen tro tz  G le ichbewertung der 
A nsta lten  verschieden besoldet sind, mag ebenfalls an der V o rb il-  
dung liegen, indem an den kaufmännischen Schulen die Lehrkrä fte  
schon je tz t m it k le inen Ausnahmen D iplom handelslehrer und -leh- 
rerinnen sind, während von den Leh rk rä ften  der gewerblichen Be
rufsschulen nur eine verhältnism äßig k le ine  Zahl eine Ausbildung 
als Berufsschullehrer genossen und eine Prüfung abgelegt hat.

Jedenfalls werden aber in  den H a n s e s t ä d t e n  männliche 
und weib liche Berufsschullehrer in  jeder der beiden Lehre rka te 
gorien gleich besoldet. Dies is t auch in  beiden L i p p e ,  beiden 
M e c k l e n b u r g ,  O l d e n b u r g  und T h ü r i n g e n  der Fall. 
D ie als technische oder Handarbe its lehrerinnen bezeichneten Leh
rerinnen in  S a c h s e n ,  W ü r t t e m b e r g  und B a d e n  sind 
n iedriger besoldet als die m ännlichen Berufsschullehrer.

W ie  die G ehälter sind auch die A m t s b e z e i c h n u n g e n  
der Beru fsschu llehrkrä fte  verschieden. W ährend es einige Staaten 
m it den Bezeichnungen G ewerbelehrer, H andelslehrer oder Berufs
schullehrer bewenden lassen, heißen dieselben Kategorien in  anderen 
Ländern „G ew erbeoberleh re r“  usw. Für die akademisch vo rgeb il
deten Berufsschullehrer, insbesondere die D ip lom handelslehrer, hat 
sich die Bezeichnung „S tu d ie n ra t“ , in  W ürttem berg  „G ew erbeschu l
ra t bzw. H andelsschulra t“  e ingeführt.

Die A n s t e l l u n g  der B eru fsschu llehrkrä fte  vo llz iehen in  den 
Ländern, wo diese Gemeindebeamte sind, w ie in  A n h a l t ,  
B a y e r n ,  im  Landgebiet von H a m b u r g ,  i n M e c k l e n b u r g -  
S c h w e r i n  in  Rostock (die Berufsschullehrer der Stadt Schwerin 
sind Staatsbeamte), in  O l d e n b u r g  und in  P r  e u ß e n die Ge
meinden; doch w irk t  der Staat dabei vermöge seines Bestätigungs
rechtes im m er m it. In  Preußen hat der Staat sogar das Recht, an 
Schulen m it v ie r oder m ehr planmäßigen S tellen fü r jede v ie rte  zu 
besetzende S telle die Lehrperson zu benennen, m it der sie besetzt 
werden soll.

U m gekehrt läßt der Staat in  den Ländern, deren Berufsschul
leh rk rä fte  Staatsbeamte sind, in  der Regel die Gemeinden bei der 
Anste llung, die er vo llz ieh t, m itw irken , wobei es w ieder verschiedene 
Formen gibt. So läß t sich das w ürttem bergische M in is te rium  aus den 
bei ihm eingegangenen und den Gemeinden zugestellten Bew er
bungen dre i Vorschläge machen; in  Sachsen schlägt der Staat den 
Gemeinden fü r jede zu besetzende Stelle dre i Bew erber vor, aus 
denen die Gemeinde einen wählen kann.

Die meisten Besoldungsgesetze bestimmen, daß das B e s o l 
d u n g s d i e n s t a l t e r  erst von einem bestim m ten Lebensalter 
(25 bis 28) ab gerechnet w erden darf. Besondere Bestimmungen 
finden sich zuweilen fü r das Besoldungsdienstalter der Lehrkrä fte ,

9 *
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die sich vo r ihrem  E in tr it t  in  die Laufbahn des Berufsschullehrers 
längere Jahre in  der beru flichen P raxis be tä tig t haben.

Die A nste llung  is t m ehrfach an die A b le is tung einer ein- bis 
m ehrjährigen D ienstle istung als „ A n w ä r t e r "  in  nichtplanmäßiger 
Lehrerste lle  geknüpft. So is t in  S a c h s e n  fü r Berufsschullehrer 
m it akadem ischer Ausbildung eine A n w ä rte rze it von drei, fü r solche 
m it n ichtakadem ischer Ausbildung von fünf Jahren festgesetzt; 
H a m b u r g  fo rd e rt ein Jahr. Abgesehen davon is t allgemein die 
Zahl der in  nichtplanmäßigen S tellen beschäftig ten Lehrpersonen an 
den Berufsschulen erheblich größer als bei jeder anderen Schulart, 
da die Zahl der planmäßigen S tellen o ft m it dem W achstum  der 
Schulen n ich t S ch ritt gehalten hat. So w ar in  T h ü r i n g e n  Ende 
O ktober 1928 nahezu die H ä lfte  der Beru fsschu llehrkrä fte  n ich tp lan 
mäßig beschäftig t. M it  R ücksich t auf die dadurch entstehenden 
H ärten  findet sich bei einer A nzah l von Staaten die Bestimmung, daß 
die nichtplanmäßige D ienstze it eine gewisse A nzah l von Jahren, ge
w öhnlich  fünf, n ich t übersteigen soll; dauert sie doch länger, so 
e rhä lt der A n w ä rte r eine Vergütung in  Höhe des Grundgehaltes der 
festen S telle. A uch  w ird  allgem ein die A n w ä rte rze it nach dem Z e it
punkt, zu dem feste A nste llung m öglich gewesen wäre, auf das 
Besoldungsdienstalter angerechnet.

W as das A n s t e l l u n g s v e r h ä l t n i s  angeht, so besteht 
darüber in  den Ländern, die ih re  B erufsschu llehrkrä fte  als Staats
beamte bezeichnen oder in  denen der Staat die Anste llung  vo llz ieh t 
(Baden, Bremen, Braunschweig, Ham burg-Stadt, Hessen, Lippe, 
Lübeck, M ecklenburg-S chw erin  fü r die S tadt Schwerin, M eck len- 
bu rg -S tre litz , Sachsen, Thüringen und W ürttem berg), ke in  Zw eife l. 
A b e r auch in  den anderen Ländern dürften  die Beru fsschullehrkräfte , 
auch wenn sie als Gemeindebeamte bezeichnet werden, wenigstens 
den C harakte r als Staatsbeamte besitzen, indem der Staat die an
stellenden Gemeinden gewissermaßen als seine V e rm itt le r  ansieht. 
M an finde t daher, w ie besonders in  Preußen, die Berufsschullehr
k rä fte  auch als m itte lba re  Staatsbeamte bezeichnet. Sicher haben 
sie nach A r t .  143 der Reichsverfassung die Rechte und P flich ten  der 
Staatsbeamten, E in  Reichsgesetz über die Durchführung der F o r t
b ildungsschulpflicht nach A r t ,  145 der Reichsverfassung durch die 
Länder w ird  k la re r erkennen lassen, daß es der Staat ist, un te r 
dessen D ienstaufsich t der Berufsschullehrer seinen D ienst ausübt, 
daß er also Staatsbeam ter ist.

D urch die Zuerkennung der Staatsbeamteneigenschaft an die 
B eru fsschu llehrkrä fte  sind ih re  R e c h t e  u n d P f l i c h t e n s o  lange 
n ich t e inhe itlich  festgelegt, als die Bestimmung des A r t .  128 der 
Reichsverfassung, daß die G rundlagen des Beamtenverhältnisses 
durch Reichsgesetz zu regeln sind, noch n ich t durchgeführt ist. 
Jedenfalls aber fo lg t aus dem angezogenen A r t .  143 der Reichsverfas- 
sung, daß die A r t .  129 bis 131 auch fü r die Berufsschullehrer gelten.
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A u f die Rechte und P flichten, die danach die Berufsschullehrer in  
den einzelnen Ländern m it den anderen Beamten teilen, soll h ie r 
n ich t näher eingegangen werden. D ie aus den Besonderheiten ihres 
Am tes abgeleiteten Rechte und P flich ten  sind te ils  in  Bestimmungen 
über die Selbstverwaltung der Schulen oder in  Konferenzordnungen, 
te ils  in  D ienstvorschriften  festgelegt. In  den le tz te ren  spie lt im m er 
die Festsetzung der P flichtstundenzahl eine besondere Rolle, Diese 
geht in  den meisten Ländern über 26 hinaus (in Sachsen fü r die Leh r
k rä fte  un te r 50 Jahren 30, fü r die übrigen 28) und is t in  Ländern m it 
verschieden besoldeten G ruppen von Berufsschullehrern nach den 
G ruppen gestaffe lt (W ürttem berg 23 bis 32).

Aus der E igenschaft der Berufsschullehrer als Staatsbeamte 
fo lg t auch, daß der Staat übera ll die oberste Instanz in  D i  s z i  p 1 i - 
n a r s a c h e n  ist. D ie D iszip linarordnungen stimmen im  allgemeinen 
überein, besonders auch in  der A r t  der Strafen.

Da, w ie schon im  Eingang bem erkt, an den Berufs- und F o rt
bildungsschulen die T ä tig ke it von n e b e n b e r u f l i c h e n  L e h r 
k r ä f t e n  niemals ganz entbehrlich  sein w ird , mögen auch über sie 
einige Angaben folgen. W o in  den Ländern neben der Berufsschule 
im  engeren Sinne eine allgemeine Fortb ildungsschule unterschieden 
w ird , sind an dieser, da sie besonders in  den k le inen Gemeinden be
steht, vorw iegend nebenberufliche Lehre r beschäftigt. So w aren im  
Jahre 1927 an den b a y e r i s c h e n  Vo lksfortb ildungsschu len von 
19 325 Leh rk rä ften  nur 68 hauptam tlich . A uch  in  Ländern m it nur 
e iner Form  der Berufsschule macht sich der E influß der k le inen 
Schulen auf die nebenam tliche E rte ilung  des U nte rrich tes  bem erk
bar; in  T h ü r i n g e n  waren Ende O ktober 1928 42,5 v, H . der Leh r
k rä fte  nebenam tlich, in  S a c h s e n  O stern 1928 e tw a 60 v, H., in  
L i p p e - D e t m o l d  am 1. Januar 1929 89,8 v. H.

In  ihrem  Hauptberu fe stehen die nebenberuflichen Lehrer te ils  
als P ra k tik e r im  fre ien  E rw erbsleben oder im  Dienste technischer 
Behörden, te ils  als Lehrer im  Dienste anderer Schulen, m eist V o lks 
schulen. In  größeren Städten verschw indet die le tz te re  Gruppe 
im m er mehr, während die P ra k tik e r fü r S pezia lun terrich t, besonders 
auch W e rks ta ttu n te rr ich t, w ohl dauernd Verwendung finden müssen. 
D ie Le h rk rä fte  der b a y e r i s c h e n  V o lksfortb ildungsschu len w ie  
auch der p r e u ß i s c h e n  ländlichen Fortb ildungsschulen sind fast 
ausschließlich Vo lksschu llehrer, M it  R ücksich t auf den Umstand, 
daß le tz te re  o ft die einzigen, geeigneten Leh rk rä fte  in  k le inen  Ge
meinden sind, haben manche Länder bestimmt, daß die V o lksschu l
leh re r durch die Anste llungsurkunde ve rp flich te t werden, eine be
stim m te Zahl von U nterrich tsstunden an der Fortbildungsschule 
gegen Vergütung neben der vo llen  hauptam tlichen Leistung zu über
nehmen; daß fe rner im  H auptam t n ich t vo llbeschäftig te  L eh rk rä fte  
m it der fehlenden Stundenzahl zu unentge ltlicher U n te rr ich tse rte i
lung an der Berufsschule herangezogen w erden können. Zur fre i-
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S t,m ? n ÜhterK ai lm fe V°jn B®rufsschulunte rrich t bis zu einer gewissen 
wöhnL b pd u rf®n .dle Vo lksschullehrer und andere Beamten
wöhnheh der G e n e h m ig  I Z Z  " S «

g e ochenstundenzahl schwankt zwischen v ie r und acht; aber 
auch den nichtbeamteten, nebenberuflichen Lehrern gestattet ih r 
H auptberu f im  allgemeinen n ich t die Übernahme einer größeren Zahl 

on un en. er zeitliche A n te il des nebenberuflichen Lehrers am 
G esam tunterricht dürfte  m it einem V ie rte l der Leistung des haupt
am tlichen Lehrers einzusetzen sein.

Die auf die Handhabung des U n te rrich ts  und der D isz ip lin  be
züglichen D i  e n s t  v  o r  s c h r  i  f  t  e n  fü r die hauptam tlichen Lehrer 
ge ten auch fü r die nebenamtlichen. Verstöße dagegen können 

lszip inarisch bei n ich t im  Beam tenverhältn is stehenden, nebenberuf- 
ic en Lehrern  nur durch Entlassung geahndet werden; bei Beamten 

an erer Behörden können le tztere  die D iszip lin ierung vornehmen.
enigstens hat das preußische Handelsm inisterium  m it dem M in is te 

rium  fü r Kunst, W issenschaft und V o lksb ildung das Abkom m en ge- 
troffen, daß D isz ip lina rfä lle  der an den Berufsschulen nebenamtlich 
tätigen Vo lksschu lleh rer durch die fü r  die Volksschulen zuständigen 
Abte ilungen der Regierungen erled ig t werden.

Die B e r u f u n g  der nebenam tlichen Lehrer e rfo lg t fü r das 
Schuljahr oder Schulhalb jahr und muß entweder jedesmal erneuert 
werden oder g ilt, wenn n ich t Kündigung erfo lg t, als verlängert. Die 
Vergütung geschieht nach gegebenen Stunden oder nach Jahres
wochenstunden und beträgt im  Höchstsatz ziem lich gleichmäßig 
3,5° RM  wobei Abstufungen nach unten nach Ortsklassen (Preußen! 
oder Gehaltsgruppen (z. B. W ürttem berg) vorgenommen werden; 
m besonders gearteten Fä llen werden höhere Sätze gezahlt

Fü r die V orbere itung nebenberuflicher Berufsschullehrkräfte  
bestehen übera ll dauernde oder nach Bedürfnis geschaffene E in rich 
tungen. Da sie v ie lfach  m it den E inrichtungen der W eiterb ildung, 
n ich t nur der neben- sondern auch der hauptam tlichen Berufsschul-
e re r verbunden sind, mögen sie m it diesen zusammen behandelt 

werden.

E i n r i c h t u n g e n  z u r  W e i t e r b i l d u n g  der nach den 
neuesten Ausbildungsgängen der Länder vorgebilde ten Berufsschul
lehrer bestehen im  allgemeinen noch nicht. In  H a m b u r g  finden 
vere inze lt Beurlaubungen von Lehrern und Lehrerinnen der kau f
männischen Berufsschulen von meist v ie rte ljäh rige r Dauer zur p ra k 
tischen Beschäftigung in  kaufmännischen Betrieben sta tt. In  B a d e n  
nehmen gelegentlich die E isenbahnwerkstätten G ewerbelehrer zur 
sechswöchigen praktischen A rb e its tä tig ke it auf. A uch werden an 
den größeren badischen Gewerbeschulen Ferienkurse zur W e ite r
bildung in  einzelnen H andw erkstechniken abgehalten. V e rb re ite te r 
sind E inrichtungen, die den Lehrern  ä lte re r Ausbildung eine Zusatz- 

udung geben sollen. Diese Aufgabe hat fü r T h ü r i n g e n  die 
"  üringer Verwaltungsakadem ie“  in Jena übernommen und füh rt
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sie fü r die Sozial- und Erziehungswissenschaften in  viersemestrigen, 
auf acht Städte ve rte ilte n  und an den Sonnabenden stattfindenden 
Studiengängen aus, neben denen besondere Fachwochen zur F o r t
bildung in  der Fachrichtung der einzelnen Leh rk rä fte  hergehen.

A u f eine längere Dauer erstrecken sich auch die „berufs- und 
w irtschaftskund lichen Lehrgänge“ , die der p r  e u ß  i s c h e L a n d w irt
schaftsm inister fü r d ie Lehrerschaft der ländlichen Berufsschulen der 
K reise veransta lte t; sie umfassen zwei Sommerhalbjahre m it je v ierz ig  
Nachm ittagen m it e iner Teilnehm erzahl von 20 bis 30. Sie dienen 
außer zur W eite rb ildung  auch zur Vorbere itung  fü r den Fortb ildungs
schu lunte rrich t. Kurze Einführungskurse zur V e rm ittlung  der na tu r
w issenschaftlichen Grundlagen des U n te rrich ts  (Methode Senner) 
sollen a llm ählich durch die „Lehrgänge“  ersetzt werden.

Systematische W eiterb ildungskurse in  landw irtscha ftliche r Be- 
rufskunde (für die einzelnen Gebiete nur wenige Tage umfassend) 
w erden während der Sommerhalbjahre an den Landw irtscha fts
schulen und verw andten A nsta lten  (Imkerschule, W aldschule) in  
B a d e n abgehalten.

Der E inführung und W eite rb ildung  der preußischen, nebenamt
lichen G ewerbelehrerschaft dienen die nach den R ich tlin ien  des 
Handelsm inisters von 1922 eingerichteten Arbeitsgemeinschaften, 
Lehrgänge und Fachkonferenzen, die zur W eite rb ildung  auch von 
hauptam tlichen Leh rk rä ften  benutzt werden sollen. Im  le tzteren 
Fa lle  sollen sie von der Lehrerschaft als E inrichtungen m it fre i
w illig e r Teilnahm e veransta lte t werden. Durch die mindestens ein
jährige, erfo lgreiche Teilnahme an den Arbeitsgem einschaften zur 
E inführung erw erben die Teilnehm er die Lehrbefähigung fü r neben
am tlichen U n te rrich t. Die „Lehrgänge“  umfassen in  der Regel 
20 U nterrich tsw ochen m it 2 bis 3 Stunden N achm ittagsunterricht. 
E ine andere E inrich tung zur Vorbere itung  nebenam tlicher Berufs
schullehrer auf ihre Aufgabe besteht in  von der Schulaufsichts
behörde e ingerichteten und finanzierten „K ursen“ , deren Teilnehmer 
eine Entschädigung erhalten, an der sich gewöhnlich die Gemeinden 
bete iligen. Die R ich tlin ien  enthalten eingehende Angaben der zu 
behandelnden Stoffgebiete, auf die n ich t näher eingegangen werden 
kann.

Ähnliche E inrichtungen in  größerem oder geringerem Ausmaße, 
insbesondere auch fre ie  Arbeitsgem einschaften, bestehen auch in  
anderen Ländern. Außerdem  finden die Lehrer Gelegenheit zur 
W e ite rb ildung  in  E inzelveranstaltungen, w ie berufspädagogischen 
W ochen, gewerbehygienischen, hausw irtschaftlichen, kranken- und 
säuglingspflegerischen Kursen. Nach Ausgestaltung der Ausbildungs
einrichtungen fü r hauptam tliche Berufsschulkräfte  werden sich die 
W eiterb ildungse inrich tungen auch an diese anschließen, w ie es in  
dem im  A p r il 1929 eröffneten Berufspädagogischen In s titu t an der 
Technischen Hochschule in  Braunschweig bereits vorgesehen ist.



SCHULWOHLFAHRTSPFLEGE
I. E R L E IC H T E R U N G E N  F Ü R  M IN D E R B E M IT T E L T E

V O N  E. L Ö F F L E R

Reich, ,^änder unc* Städte haben sich bemüht, die Erle ichterungen 
fü r M inde rbem itte lte  beim Besuch der höheren Schulen, der M it te l
schulen und der Fachschulen in  Verbindung m it einer systematischen 
Begabtenförderung w e ite r auszubauen. D ie M itte l fü r Erziehungs- 
beih ilfen, die das Reich auf G rund des A rt ik e ls  146 Abs. 3 der 
Reichsverfassung be re its te llt, sind auf 1000 000 RM . (für 1929 auf 
1 200 000 RM.) erhöht worden; sie kom m en gemäß einem Beschluß 

es Reichstags auch den Besuchern von Fachschulen zugute. E in  
Beispiel, w ie der Staat die Gemeinden zur M itw irk u n g  bei diesen 
Aufgaben erm untern  kann, b ie te t der im  Z e n tra lb la tt fü r die gesamte 
U n te rrich tsve rw a ltung  in  Preußen von 1928 S. 110 abgedruckte Erlaß 
des P rovinzia lschu lko lleg ium s in  M ünster. Es w ird  darin ausgeführt, 
daß es sich bei der Vergebung von Erziehungsbeih ilfen um eine M aß
nahme n ich t nur von w eittragender, e rz ieh licher und k u ltu re lle r 
sondern auch von ausgesprochen na tiona le r Bedeutung handelt da 
sie ein w irksam es M itte l b ildet, um m it ö ffentlichen G eldern geistig 
hochen tw icke lte  Staatsbürger heranzubilden, die in  besonderem 
Maße befähig und berufen sind, an dem W iederaufbau des V a te r
landes gedeih lich m itzuarbeiten. Neben Reich und Ländern sollen 
deshalb auch die Gemeinden und andere öffentliche Körperschaften 
örtliches Interesse fü r diese Aufgaben dadurch bekunden, daß sie 
ih rerse its  M itte l fü r die Förderung der in  ihrem  Bezirke wohnenden, 
m inderbem itte lten  und außergewöhnlich begabten Schüler flüssig 
machen. Tatsächlich haben nam entlich die größeren Gemeinden 
durch Bew illigung von haushaltmäßigen M itte ln  und durch S tiftungen 
verschiedenster A r t  schon recht Ansehnliches auf diesem Gebiet 
geleistet. So hat z. B. die Stadt B e r  1 i n in  großzügiger W eise W ir t 
schaftsbeih ilfen fü r  Schüler, nam entlich fü r Schüler der A u fbau 
schulen, zur Verfügung geste llt und durch re ich liche M it te l da für 
gesorgt, daß die m inderbem itte lten  Schüler auch Beiträge zu Schüler- 
wanderungen und sonstigen Veransta ltungen der Schule erhalten*).

Nachdem in  den m eisten Ländern die Schulgelder an den höheren 
Schulen n ich t unwesentlich erhöht w orden sind (vgl. S. 33), kom m t 
den Geschwisterermäßigungen und F re is te llen  besondere Bedeutung 
zu. Es seien deshalb als Beispiele die Maßnahmen einiger Länder auf 
diesem G ebiet angeführt als Ergänzung zu den schon im  Jahr-

) Vgl. N y d a h l ,  Das Berliner Schulwesen, S. 15ff. und 119.
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buch 1927 S. 247 erwähnten preußischen Bestimmungen. In  B a y  e r  n 
können bedürftige und würdige Schüler von der E ntrich tung des 
Schulgeldes je fü r die Dauer eines Schuljahrs auf A n trag  ganz oder 
te ilw eise be fre it werden. W e ite rh in  sollen bis zu 1/10 der Schulgeld
einnahmen zur Unterstü tzung w ürd iger und bedürftige r Schüler ve r
wendet werden durch unentgeltliche Beschaffung der Le rnm itte l und 
durch B e ih ilfen  in  bar. Besondere Geschwisterermäßigungen gibt es 
n ich t (vgl. AB I. 1922, S. 199 und 1924, S. 118)*). In  S a c h s e n  sind 
bis zu 30 v. H. des Schulgeldeinkommens fü r Schulgelderlaß und 
-ermäßigung verw endbar, W enn in  e iner Fam ilie  mehrere K inde r 
g le ichzeitig  eine öffentliche höhere Schule besuchen, so soll, soweit 
n ich t den Erziehungspflichtigen nach ih ren Einkom m ens- und V e r
mögensverhältnissen die Tragung der vo llen  Kosten unbedenklich zu
gemutet werden kann, fü r jedes zum Besuch der höheren Schule als 
geeignet befundene, zweite K in d  e in  Nachlaß um 50 v. H., fü r jedes 
geeignete, d r itte  und w e ite re  K in d  ein Nachlaß um 75 v. H. gew ährt 
werden (vgl. M in . Verfügung vom  16. J u li 1928, VBI. S. 55). A uch  in  
W ü r t t e m b e r g  können würd igen und bedürftigen Schülern F re i
ste llen v e rw illig t werden. Die dafür auszuwerfende Summe is t auf 
20 v. H. des Schulgeldsolls festgesetzt. F ü r die Beurte ilung der Be
d ü rftig ke it und W ü rd ig ke it s te llt die Schulgeldordnung vom 15. A p r il 
1924 (ABI. S. 79) in  der Fassung vom 20. Dezember 1927 (ABI. S. 119) 
genaue R ich tlin ien  auf. Besuchen mehrere K in d e r e iner Fam ilie  
g le ichzeitig  Schulen derselben Gemeinde, in  denen Schulgeld erhoben 
w ird , so t r i t t  von Am ts wegen eine Ermäßigung des Schulgelds ein, 
die fü r jedes der G eschw ister beim  Schulbesuch von 2 G eschw istern 
20 v. H., von 3 G eschw istern 30 v, H,, von 4 G eschw istern 50 v, H., 
von 5 und m ehr G eschw istern 75 v. H. beträgt. A uch  in  H e s s e n  
bestehen ausführliche Bestimmungen über die Verle ihung von F re i
stellen, und zw ar soll die höchstzulässige Zahl der F re is te llen  12 v. H. 
der Gesamtschülerzahl betragen. D ie F re is te llen  sollen den Zw eck 
haben, K inde rn  wenig be m itte lte r E lte rn  den Besuch e iner höheren 
Schule zu ermöglichen oder ihnen einen angemessenen Bildungsgang 
zu erle ich tern , ohne aber durch diese Vergünstigung unberufene 
Schüler einer falschen Laufbahn zuzuführen. Besondere A u fw e n 
dungen, die z. B. durch B ahnfahrt der Schüler oder durch U n te r
bringung in  einem Kosthaus gemacht w erden müssen, sowie die 
K inderzah l der Gesuchsteller sollen entsprechend berücks ich tig t 
werden. H a m b u r g  hat am 31, M ärz 1928 neue Bestimmungen 
über Schulgeldermäßigung an höheren Staatsschulen erlassen. H ie r
nach werden U nterha ltsp flich tige , deren Gesamteinkommen v ie r te l
jäh rlich  n ich t m ehr als 750 R M , im  D urchschn itt be trägt, auf A n tra g  
von der Schulgeldzahlung überhaupt be fre it. Ü berste ig t das E in 
kommen 3000 RM . v ie rte ljä h rlich , so w ird  fü r das erste K in d  E r-

) Siehe auch J. M a y e r ,  Das höhere Unterrichtswesen in Bayern. 
München 1928, S. 299f.
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maßigung oder E rlaß des Schulgeldes n ich t gewährt. U n te rha lts 
pflichtige, deren v ie rte ljährliches Gesamteinkommen bis zu 3600 RM . 
betragt, en trich ten, wenn sie mehrere in  der Ausbildung befindliche 
K inde r haben, die g le ichzeitig  höhere Schulen besuchen, fü r das 
zw eite  K in d  die H ä lfte  des für das erste K ind  festgesetzten Schul
geldes; das d r itte  K in d  is t schulgeldfre i. Bei einem v ie rte ljäh rlichen  
Em kom m en von über 3600 RM. is t fü r das erste und zw eite  K ind  der 
vo lle  S^hulgeldsatz zu zahlen, bei einem v ie rte ljäh rlichen  Einkommen 
bis zu 4050 RM , is t das d r itte  K ind  schulgeldfre i. Bei einem E in - 
kommen von über 4050 RM. bis 4500 RM, sind fü r das d r itte  K ind  
v ie rte ljä h r lich  36 RM . zu bezahlen. D ie Oberschulbehörde kann in  

eson eren Fallen noch weitergehende Ermäßigungen gewähren. In 
° ^  Ermäßigungen fü r das zweite  K ind
1 ui Vßr V fur- df S d n tte  K in d  25 v ' H -  für das v ie rte  K in d  37% v. H. 
Schließlich sind noch die besonderen Bestimmungen der Stadt

180 RM  -Tv  ,die bei ih ren  städtischen Schulen nur
ISO KM . jä h rlich  Schulgeld erhebt und dazu je nach K inderzah l und 

mkommen erhebliche Ermäßigungen gewährt*).
Über die A rb e ite rku rse  in  B e rlin -N eukö lln  (vgl. Jahrbuch 1927,

S. 249) hat F. K  a r  s e n im  Pädagogischen Z e n tra lb la tt (1928, S. 443) 
einen aufschlußreichen B erich t ve rö ffen tlich t. Ä hn liche Kurse sind 
seit 1924 auch in  A lto n a  e ingerichte t; über sie hat F r. B r  e u c k  e r  
ausführlich be rich te t (Päd. Zentra lb l. 1929, S. 426).

I I .  S C H U L G E S U N D H E IT S P F L E G E
VON O. SCHW EERS

In  Das Deutsche Schulwesen", Jahrbuch 1927, is t von m ir der 
Versuch gemacht worden, den gegenwärtigen Stand der Schulgesund- 
ei sp e„e in  Deutschland und die m it ih r  zusammenhängenden 

Probleme in  großen Zügen v o m  g r u n d s ä t z l i c h e n  S t a n d -  
p u n k t e  aus darzustellen. Die nachfolgenden M itte ilungen  bauen 
aut diesen Ausführungen auf, sie können also im allgemeinen auf die 
m den Jahren 1928/1929 im  e i n z e l n e n  eingetretene E n tw ick lung  
beschrankt werden.

In  o r g a n i s a t o r i s c h e r  B e z i e h u n g  hat der B erich tsze it
raum  der Schulgesundheitspflege keine wesentlichen Veränderungen 
gebracht. Nach w ie  vo r h a rrt das Problem  einer einheitlichen, 
gesetzlich fundierten, deutschen Schulgesundheitspflege der Lösung.

Auch die f r e i w i l l i g e V e r s o r g u n g  bisher n ich t versorg ter 
G ebietste ile  oder Schularten m it Schulärzten is t nur langsam fo r t 
geschritten. Dies g ilt insbesondere auch fü r die dringend nötige V e r
sorgung der Berufs- und Fachschulen m it Schulärzten.

Da ein ganz e rheb licher T e il der Besucher der le tz te ren  A n 
sta lten  schon zur vers icherten Bevölkerung gehört, w ird  v ie lfach der

*) Vgl. N y d a h 1 a. a. O. S. 16.
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Standpunkt vertre ten, daß die Versicherungsträger an den Kosten 
dieser schulärztlichen Versorgung te ilnehm en müßten. Seitens der 
Versicherungsträger w ird  dafür m it Recht eine Beteiligung auch bei 
der Ausgestaltung dieses Teils der Schulgesundheitspflege gefordert.

D ie Lösung w ird  durch die B ildung von A r b e i t s g e m e i n 
s c h a f t e n  zu suchen sein, fü r die die jüngst erlassenen R ich tlin ien  
des Reichsarbeitsm inisters über die Gesundheitsfürsorge in  der 
Reichsversicherung*) eine gesetzliche G rundlage bieten.

Die Bildung dieser Arbeitsgem einschaften hat je tz t in  ganz 
Deutschland eingesetzt. Sie w ird  ho ffen tlich  nun auch endlich die 
schulärztliche Versorgung der Fach- und Berufsschulen bringen.

N ötig  ist, daß bei diesen Arbeitsgem einschaften, sow eit sie die 
Schulgesundheitspflege betreffen, die L e h r e r s c h a f t  zu in te r
essierter sachlicher M i t a r b e i t  herangezogen w ird .

Ü bera ll dort, wo man in  den le tz ten  Jahren zu einer In tens iv ie 
rung der schulärztlichen A rb e it, insbesondere durch das hauptam t
liche System, geschritten ist, hat sich gezeigt, daß ein p lanvo lle r 
A u s g l e i c h  d e r  B e d ü r f n i s s e  d e s  L e h r e r s  u n d  d e s  
S c h u l a r z t e s  nötig  ist, der na tü rlich  auf die Dauer n ich t nur auf 
dem Entgegenkommen einzelner Personen geschaffen w erden kann, 
sondern grundsätzlicher Regelung bedarf.

D ieser Ausgle ich kann nur in  einer w irk lich e n  A rbe itsgem ein
schaft gefunden werden.

Was die a u s ü b e n d e n  K r ä f t e  der Schulgesundheitspflege 
anlangt, so schre ite t die E n tw ick lung  in  R ichtung auf die E inführung 
des hauptam tlichen Schularztsystems fo rt. M it  dem Zunehmen der 
Zahl der Schulärzte t r i t t  nunmehr das Problem  ih re r F o r t b i l d u n g  
mehr und m ehr in  den Vordergrund,

M an w ird  h ie r auf die Dauer m it ku rz fris tigen  Kursen a lle in  n ich t 
auskommen können, sondern durch mindestens einjährige A b 
kom m andierungen den Schularzt n ich t nur a llgem einärztlich  auf der 
Höhe halten, sondern ihn auch befähigen müssen, weitgehend auf die 
M itw irk u n g  sogenannter Fachschulärzte verz ich ten zu können**). 
H ie rdurch  werden auch manche Störungen des U n te rrich ts  verm e id
bar werden.

Daß dem Schularzt fü r ganz besondere Fä lle  Fachärzte konsu l
ta t iv  zur Verfügung stehen müssen, w ird  h ierdurch na tü rlich  n ich t 
berührt.

Info lge der In tensiv ierung der schulärztlichen A rb e it is t die 
Frage, w i e v i e l  K i n d e r  v o n  e i n e m  S c h u l a r z t  v e r s o r g t  
werden können, v ie lfach  erneut d is ku tie rt worden.

M an neigt je tz t schon v ie lfach  dazu, die Versorgungszahl von 
etw a 6000 auf 4500 herabzusetzen.

*) Reichsges.-Blatt 1929/1 S. 29.
**) Dtsch. Zeitschr. f. öfftl. Ges.-Pflege, 5. Jahrg. 1929, Heft 1—2, „Gewinnung 

und Fortbildung des kommunalärztlichen Nachwuchses".
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H ie rbe i sp ie lt naturgemäß eine fast entscheidende Rolle die 
Frage, ob der Schularzt sich re in  auf U n t e r s u c h u n g  u n d  B e 
r a t u n g  beschränken soll, oder ob er —  m ehr oder weniger be
grenzt —  auch B e h a n d l u n g  ausüben darf.

Diese Frage is t im  le tz ten  Jahre n ich t nur fü r die Schulgesund
heitspflege, sondern fü r die ganze Gesundheitsfürsorge überhaupt 
Gegenstand lebha fte r Auseinandersetzungen innerhalb der Ä rz te 
schaft und bei den T rägern der Gesundheitsfürsorge geworden.

Es muß zugegeben werden, daß bei der heutigen Ausdehnung der 
Gesundheitsfürsorge das Problem  n ich t nur vom S tandpunkte der
selben, sondern auch un te r dem G esichtspunkte der gesamten ärz t
lichen Versorgung der Bevölkerung angesehen werden muß.

Die A nsich ten  der Schulärzte gehen v ie lfach  auseinander. W äh
rend ein T e il m it dem bisherigen Verfahren  auskommen w ill,  fo rd e rt 
der andere, daß der Schularzt das Recht haben müsse zu behandeln, 
wenn Behandlung anderw eitig  n ich t sichergeste llt sei, oder fa lls  es 
sich um Krankheitszustände handele, die von den E lte rn  erfahrungs
gemäß fä lsch lich  oder gering angesehen werden, und be i denen sie 
in  der Regel keine Neigung zeigen, anderw eitige ärz tliche  Behandlung 
in  Anspruch zu nehmen.

Aus den K re isen der Lehrer is t die le tz te re  Forderung gerade 
in  den großen S tädten v ie lfach  un te rs tü tz t worden.

H ie r kom m t hinzu, daß die von ärm eren E lte rn  o ft als Behand
lungsstätten benutzten P o lik lin ike n  meist zahlenmäßig zu gering sind 
(lange W arteze iten !) und räum lich  ungünstig liegen.

Vom Standpunkte der Schulgesundheitspflege aus is t die Frage 
keine p rinz ip ie lle , sondern eine re in  praktische. Es kom m t einzig 
darauf an, die Vorgefundenen Leiden schnell und sicher bei einer 
m öglichst hohen Zahl von K inde rn  zu beseitigen. Die Lösung w ird  
also nach ö rtlichen  Bedürfnissen zu suchen sein.

Die p rinz ip ie llen  Auseinandersetzungen werden voraussichtlich 
in  diesem W in te r zwischen den kom m unalen Spitzenverbänden und 
der organisierten Ä rztescha ft s ta ttfinden.

V ie l Beachtung fanden die im  Berich tsze itraum  in  Baden v o r
genommenen Untersuchungen über den G e s u n d h e i t s z u s t a n d  
d e r F ü r s o r g e r i n n e n .

H ie rbe i ergab sich die wenig erfreu liche  Tatsache, daß etwa 
ein D r it te l a lle r Außenfürsorgerinnen m it acht- und m ehrjähriger 
D ienstze it im  Laufe der le tz ten  Jahre längeren U rlaub wegen ner
vöser Zusammenbrüche antre ten mußte.

Dies w ird  te ilw e ise auf die ungenügende O rganisation der W o h l
fahrtspflege zurückgeführt, die zu s ta rken  Reibungen zw ischen den 
einzelnen D ienstste llen  führe, wobei der Fürsorgerin  v ie lfach  die 
R olle  des Puffers zufalle.

Es w ird  n ich t geleugnet werden können, daß gerade auch die 
S c h u l f ü r s o r g e r i n  noch v ie lfach  solchen Verhältn issen gegen
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übersteht. Da aber der E rfo lg  der Schulgesundheitspflege in  ganz 
erheblichem  Grade von der Schulfürsorgerin abhängt, w ird  man der 
genauen Abgrenzung ih re r T ä tig ke it erhöhte A u fm erksam ke it w idm en 
müssen.

In  diesem Zusammenhang verdienen die neuen R ich tlin ien  der 
S tadt Berlin , durch die versucht w ird , das A rbe itsgeb ie t der re in  
gesundheitsfürsorgerisch tätigen Schulfürsorgerinnen gegenüber den 
K rä fte n  der Erziehungs- und W irtscha fts fü rsorge  k la re r herauszu
arbeiten, erhöhte Beachtung.

Aus den R ich tlin ien  sei folgendes z it ie r t:

I.

A. Allgemeines.
1. pp.
2. Die Schulfürsorgerinnen sind dem Dezernenten für das Gesundheits

wesen (Stadtarzt) unterstellt. Ihr fachlicher Vorgesetzter ist der 
Schularzt.

6. Aufgaben.
Assistenz.
1, Die Schulfürsorgerinnen assistieren in den ärztlichen Sprechstunden 

bei sämtlichen, ärztlichen Untersuchungen und Maßnahmen (Bereit
stellung des Inventars).

2. In den schulärztlichen Sprechstunden, bei Reihenuntersuchungen usw. 
nehmen die Fürsorgerinnen u. a. vor:

Messen, Wiegen, Urinuntersuchungen, Vorarbeiten zur Seh- und 
Hörprüfung usw. nach näherer Anweisung des Schularztes.

II. Fürsorgerische Aufgaben.
1. Die Schulfürsorgerinnen haben das zur Stellung der sozialhygienischen 

Diagnose erforderliche Material zu sammeln.
2. Sie überwachen die Durchführung der 

a) schulärztlichen Anordnungen,
Hierzu gehört auch die gesundheitsfürsorgerische Kontrolle:

aller aus gesundheitlichen Gründen einer Überwachung bedürf
tigen Kinder,
aller auf Grund des Krüppelfürsorgegesetzes in laufender Be
treuung der Krüppelfürsorge stehenden Schulkinder, 
der am Schulsonderturnen teilnehmenden Kinder und der Impf
linge;

b) schulzahnärztlichen Anordnungen,
3. Sie haben bei den ihnen anvertrauten Kindern und deren Eltern oder 

Erziehungsberechtigten für die Verbreitung der Kenntnisse der w ich
tigsten Grundsätze der individuellen Gesundheitspflege zu sorgen. 
Besondere Beachtung erfordern die Ungezieferbekämpfung, die para
sitären Hauterkrankungen sowie jede gesundheitliche Vernachlässigung.

III. Bürotechnische Aufgaben.
Die Schulfürsorgerinnen haben das für Berichtszwecke erforderliche 

Material zusammenzustellen, die Gesundheitsscheine, Statistiken, Kar
teien und ein Tagebuch zu führen sowie den laufenden Schriftverkehr 
zu erledigen.

Diese Arbeiten sind, soweit sie nicht laufend erledigt werden können, 
in  die Zeit der Schulferien zu verlegen. Die hierdurch nicht ausgefüllte 
Schulferienzeit kann zur M itarbe it in anderen Fürsorgegebieten ver
wandt werden.
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C. Sprechstunden.
Neben den ärztlichen Sprechstunden müssen in ausreichendem Maße 

Sprechstunden der Schulfürsorgerinnen eingerichtet werden. I „  jedem 
Schularztbezirk muß wenigstens eine dieser Sprechstunden in die späten 
Nachmittagsstunden fallen. F

Die Sprechstunden sollen nach Möglichkeit räumlich und zeitlich mit 
den Sprechstunden der Familienfürsorge zusammenfallen.

D. Arbeitsbesprechungen.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nehmen die Schulfürsorgerinnen teil an:
a) regelmäßigen, gemeinsamen Arbeitsbesprechungen der Schulärzte 

und Schulfürsorgerinnen,
b) regelmäßigen Arbeitsbesprechungen aller sozialhygienischen Kräfte
Daneben nehmen die Schulfürsorgerinnen an den vom Bezirksamt
jeweilig veranstalteten Arbeitsbesprechungen aller fürsorgerischen
Kräfte teil.

E. Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen.
1. Mit den Organen der Schule.

Auf ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten mit dem Leiter und den
Lehrern der Schule muß größter Wert gelegt werden.

2. Mit der Familienfürsorge.
a) Die Schulfürsorge meldet alle Fälle, in denen erzieherische oder 

w irtschaftliche Notstände, sei es beim Schulkind selbst oder in 
seiner Familie, vorzuliegen scheinen, an die Familienfürsorge.

b) Die Familienfürsorge meldet alle Fälle, in denen gesundheits
fürsorgerischer Maßnahmen bedürfende Notstände vorzuliegen 
scheinen, der Schulfürsorge

c) pp.
3 . p p .

Zur K lä rung der G rundfrage a lle r Schulgesundheitspflege, der 
Frage nach dem Gesundheitszustand der Schulkinder, is t im  B erich ts
zeitraum  der Versuch gemacht worden, eine A r t  g e s u n d h e i t 
l i c h e r  B i l a n z  u n s e r e r  S c h u l k i n d e r  aufzustellen, und 
zw ar besonders unter Berücksichtigung der K riegs- und Nachkriegs
folgen.

H ie rüber berich te te  der S tadtschu lra t von Rostock, Professor 
v. B r  u n n , auf der Jahresversammlung 1928 des Deutschen V e r
eins fü r Schulgesundheitspflege*) zunächst auf G rund eigener Beob
achtungen aus den Jahren 1920 bis 1927 und fe rner un te r H eran
ziehung von Zahlenm ateria l einer Reihe von deutschen Städten aus 
V orkriegsze it und Gegenwart,

v. B runn kom m t zu dem v ie lle ich t v ie lfach überraschenden E r
gebnis, daß die F o l g e z u s t ä n d e  d e s  K r i e g e s  ü b e r w u n 
d e n  seien. Die von ihm  beobachteten Schu lk inder hätten in  Länge 
und G ew icht die V orkriegsw erte  w ieder erre ich t, ja te ilw eise über
schritten. D er E r n ä h r u n g s z u s t a n d  müsse als v ö l l i g  n o r 
m a l  bezeichnet werden.

) M itteilungsblätter des Dtsch. Vereins f. Schulges.-Pflege, „Verhandlungen 
der XXIII. Jahresversammlung des Vereins am 10., 11. und 12. September 1928 in 
Leipzig“ , S. 53.
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Bei Reisen in  Holland, Dänemark, Schweden und F inn land hat 
v. Brunn den E indruck gewonnen, daß die deutschen Schulk inder in  
k e i n e r  W e i s e  k ö r p e r l i c h  z u r ü c k s t e h e n .  Dies g ilt 
nach seiner A nsich t fü r fast alle Te ile  Deutschlands in  gleichem 
Maße,

Der Besserung des Ernährungszustandes entspreche der a 11- 
g e m e i n e  G e s u n d h e i t s z u s t a n d ,  D ie v ie lfach  behauptete, 
erhöhte A n fä llig k e it fü r K rankhe iten  sei n ich t beweisbar. Die 
T  u b e r k u l o s e  sei erheblich zurückgegangen und sei ebenso w ie 
die G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n  v ie l weniger ve rb re ite t, als 
man im  P ublikum  meine.

A uch die R a c h i t i s ,  die bei der gegenwärtigen Schülergene
ra tion  im  Säuglings- und K le in k in d a lte r v ie l ve rb re ite te r gewesen 
is t als früher, habe im  wesentlichen nur Schönheitsfehler hinterlassen.

Es darf zum indest als zw eife lhaft bezeichnet werden, ob die 
Beobachtungen v, Brunns so allgemein zutreffen, w ie  er glaubt.

Sicher ist, daß die herauswachsende G eneration re in  äußerlich 
überraschend schnell den durch die Nahrungsnot bedingten E n tw ic k 
lungsrückstand eingeholt hat. V ie le  Anzeichen sprechen aber doch 
dafür, daß diese B ilanz n ich t den Rückschluß zuläßt, daß die Folge
zustände des Krieges w irk lic h  bere its überwunden seien.

Die v ie lfach beobachtete, s t a r k e  Z u n a h m e  d e r  n e r 
v ö s e n  R e i z b a r k e i t  beim  Schulkinde und das Anste igen d e r  
n e r v ö s e n  E r k r a n k u n g e n  sind ernste Zeichen, die zu großer 
Zurückhaltung im  U rte ile  Veranlassung bieten.

Es besteht nach w ie  vo r —  was übrigens auch v. B runn selbst 
betont —  die N o t w e n d i g k e i t  zu gegenüber der V orkriegsze it 
s t a r k  e r h ö h t e r  g e s u n d h e i t l i c h e r  F ü r s o r g e  fü r die 
Schuljugend.

Den Ausführungen v, Brunns is t von mancher Seite w id e r
sprochen worden.

Es w ird  auf G rund des bisher vorliegenden M ateria ls  n ich t le ich t 
sein, zu einer Entscheidung zu gelangen, so erwünscht diese auch 
schon aus sozia lpo litischen Gründen sein würde. Das lieg t u. a. an 
den großen m ethodischen Mängeln, die unser Berichtswesen auf dem 
Gebiete der Schulgesundheitspflege noch heute zeigt.

In  diesem Zusammenhänge ve rd ien t als Versuch die A rb e it des 
M agdeburger Schularztes B r  e g m a n n‘ J Erwähnung, zur Fest
stellung des Gesundheitszustandes der Schulk inder durch A u f 
s t e l l u n g  e i n e r  f u n k t i o n e l l e n  S t a t i s t i k  zu gelangen, 
die anS te lle  des Vergle ichs von Größen und G ew ichten oder der Zäh
lung an sich v ie lle ich t belangloser D efekte sich auf der Betrachtung 
der Leistungsfäh igkeit in  kö rp e rlich e r und geistiger Beziehung und *)

*) Zeitschr. f. Schulges.-Pflege und soziale Hygiene, 42, Jahrg., 1929, Nr, 17, 
S. 500,
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der sie beeinträchtigenden oder gefährdenden Mom ente somatischer 
und sozialer A r t  aufbaut.

Die M ethode, die auch vom  S tandpunkt des Lehrers bedeutungs
vo ll wäre, bedarf na tü rlich  der Nachprüfung und Fortb ildung. Die 
Frage der Schaffung einer vernünftigen, vergleichbaren, auch fü r 
Regierung, Parte ien und P ub likum  brauchbaren regelmäßigen Ge
sundheitsbilanz unserer Schulk inder muß endlich gelöst werden.

ln  der Schulgesundheitspflege selbst standen im  Berich tsze it
raum  stä rke r als seit v ie len  Jahren d ie  P r o b l e m e  d e s  S c h u l 
h a u s e s  u n d  s e i n e r  E i n r i c h t u n g  im  V ordergrund des 
Interesses.

H ie rbe i ringen heute die Wünsche, höchstwertige, neue Schulen 
zu bauen, m it der N otw end igke it, einen erheblichen T e il der über
haupt vorhandenen, beschränkten M it te l fü r die unaufschiebbare E r
neuerung der zum T e il unerträg lich  übera lte rten, vorhandenen Schul
gebäude zu verwenden.

U n te r diesen Umständen dürften  die an einigen O rten  geplanten 
oder bereits im  Bau befind lichen M illionenschu len kaum  die Bedeu
tung richtunggebender Typ is ierung gewinnen, es muß v ie lm ehr 
nach Schulhausformen gesucht werden, die m it dem geringsten A u f
wand an M itte ln  das Notwendige le isten.

Eine w e rtvo lle  Förderung erfuhr die Frage durch die d iesjähri
gen Verhandlungen des Deutschen Vereins fü r  ö ffentliche Gesund
heitspflege, be i denen der Bausachverständige (S tadtbaurat W o l f ,  
Dresden) und Schulfachmann (S tad tra t S t a h l ,  Leipzig) und der 
Sozia lhyg ien iker (S tadtm edizina lra t S c h n e l l ,  H a lle  a. S.) den 
Interessenausgleich beim n e u z e i t l i c h e n  S c h u l b a u  suchten.

Die Tendenz geht in  der R ichtung auf die Überw indung der v ie l
geschossigen Schulkaserne und auf E rsatz derselben durch F l a c h 
b a u t e n ,  deren Dächer auch zu U n terrich tszw ecken benutzt werden 
können.

Zur A b k ü r z u n g  d e r  Z u g a n g s w e g e  sollen im  a ll
gemeinen Schulen von n ich t mehr als 24 Klassen bevorzugt werden. 
Gespart werden kann in  erster L in ie  durch M i n d e r u n g  d e r  
B a u h ö h e n ,  durch v e r e i n f a c h t e  L ü f t u n g s -  u n d  H e i 
z u n g s a n l a g e n  und Verm eidung unnötigen, dekora tiven  
Schmuckes.

Beachtenswert ist, daß man je tz t auf die Anordnung a lle r Schul
räume auf einer K o rrido rse ite  ve rz ich te t und zum —  na tü rlich  gut 
be lich te ten  —  M i t t e l k o r r i d o r  zurückkehren w ill.

J e d e  K l a s s e  soll ih ren e i g e n e n  U n t e r r i c h t s r a u m  
haben, daneben aber sind alle Spezialfächer in  besonderen Räumen 
zu lehren, die m it Nebengelassen fü r A rbe itsm a te ria l versehen sein 
müssen!

Beim  A n s t r i c h  der Schulräume ke h rt man sich je tz t von der 
zeitweise übertriebenen F a rb ig ke it wenigstens insow eit ab, als man
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dunklere Farbtöne verm eidet und w i e d e r  w e i ß  o d e r  g a n z  
z a r t e F a r b t ö n e  fo rde rt.

Große Beachtung finde t die Schaffung von Gelegenheit fü r den 
U n t e r r i c h t  i m  F r e i e n  (Unterrichtslauben, Terrassen u. a.).

In  der Lüftungsfrage hat man sich im  allgemeinen fü r den F o rt
fa ll der kom p liz ie rten  ind irek ten  Lüftungsanlagen (mechanische L ü f
tungseinrichtungen, Luftschächte u. a.), die doch meist falsch oder 
gar n ich t bedient wurden, entschieden.

D afür sollen die Zw ischenpfe ile r aufs äußerste beschränkt und 
die Fenster fast bis zur Decke durchgeführt und als S c h i e b e 
f e n s t e r  ausgebildet werden, dam it die Klassenräume bei e in iger
maßen günstiger W itte ru n g  fast vö llig  geöffnet w erden können. So
w e it daneben mechanische Lüftung nö tig  ist, kom m t sog. D ru ck 
lü ftung in  Frage.

Erw ähnensw ert erscheint übrigens, daß man heute als rich tige  
A r t  der Fensterlü ftung n ich t m ehr die Pausenlüftung und auch n ich t 
das ständige Offenlassen eines Fensterspaltes ansieht, sondern 
em pfiehlt, a lle 10 bis 15 M inu ten  a lle  Fenster etwa zehn Sekunden 
zu öffnen*).

Bei der S tre itfrage, ob das Schulhaus der Z ukun ft neben den 
schulischen Zwecken auch noch anderen Aufgaben dienen solle (Für
sorgewesen, Verwendung fü r W ahlen, fü r p riva te  Vereine, als 
Zentrum  fü r ganze S tadtte ile), w ird  von hygienischer Seite schon m it 
R ücksicht auf den Seuchenschutz ein ablehnender S tandpunkt e in
genommen.

Bei der I n n e n e i n r i c h t u n g  is t w ich tig , daß man je tz t mehr 
und mehr dem V e r z i c h t  a u f  S c h u l b ä n k e  und ihrem  Ersatz 
durch fre i bewegliche Tische und Stühle zuneigt.

Daneben werden je tz t m it a lle r Energie auch fü r die ä lte ren 
Schulen a u  s r e i c h e n d e  H a n d w a s c h b e c k e n  m it R o llhand
tuch und Seife sowie K lose ttpap ie r fü r die Schüler gefordert.

Es ist ve rw underlich , daß diese so se lbstverständ lich erscheinen
den, p rim itiven , hygienischen N otw end igke iten  heute noch als „F o r 
derungen“  aufgeste llt w erden müssen. Sie so llten in  der T a t an a lle r
erster S telle e rfü llt werden.

Bei der A u s g e s t a l t u n g  d e s  S c h u l h o f e s ,  der m in
destens 2 bis 3 qm pro Schulk ind groß sein muß, soll sowohl der 
Kasernenhoftyp als auch der C harakte r des Sportplatzes (etwa m it 
Aschenbahn) verm ieden werden, er soll v ie lm ehr „e in  S tück N a tu r“ 
sein (Schnell) und auch dem geisteswissenschaftlichen U n te rrich t im  
F re ien nutzbar gemacht werden.

H ie rm it kommen w ir  zwanglos zum Problem  der F r e i l u f t 
s c h u l e ,  das im  vergangenen Jahre auf dre i großen Kongressen 
—  in  Am sterdam , Paris und Leipzig —  behandelt w orden ist.

*) Braun in „B lä tte r der Volksgesundheitspflege" 1929, 53—54 (1929).
Das deutsche Schulwesen. 1928. i n
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Es werden un te r diesem Namen noch recht verschiedenartige 
Dinge zusammengefaßt.

Insbesondere scheint eine schärfere, begriffliche Trennung 
zwischen breduftschu len als allgemeinen, un te rrich tlichen  V eransta l
tungen, w ie w ir  sie in  einigen Te ilen  Englands finden, und F re ilu ft
schulen m it H e ilzw eck fü r ausgewählte K inde r (schwächliche und 
kranke  K inder) nötig.

Le tz te re  sind doch w ohl mehr eine andere Form  der Erholungs- 
bzw. Kurfürsorge.

Die e c h t e  F r e i l u f t s c h u l e  is t zweife llos die wahre G e -  
s u n d h e 11 s s c h u 1 e , doch w ird  sie aus naheliegenden Gründen 
in  größeren, d ich t bebauten Gemeinwesen eine Ausnahme bleiben.

es wegen erscheint die E rfü llung  der vo rher erwähnten Forde
rungen für den Schulhausbau, die es erm öglichen sollen, auch inne r
halb der Stadt den U n te rrich t soweit als möglich im  F re ien abzu
halten bzw. durch weitgehende Öffnung der W ände nach dem neuer
dings beim  Krankenhausbau verw andten D o s q u e t sehen System 
das M axim um  der Lufterneuerung zu erzielen, doch w ohl gegen
w ärtig  in  erster L in ie  der W eg zu sein, um der G e s u n d h e i t s 
s c h u l e  als A l l g e m e i n e r s c h e i n u n g  näherzukommen.

Daß w ir  daneben soweit als m öglich in  den Randbezirken F re i
lu ftschulen bauen so llten  und auch entsprechende E inrichtungen fü r 
ausgewählte, schwache und kranke  K inde r schaffen müssen w ird  
dadurch na tü rlich  n ich t berührt.

A u f dem Gebiete der S e u c h e n b e k ä m p f u n g  interessieren 
eson ers le rgebnisse der sogenannten ak tiven  Im m unisierung 

gegen die D iphtherie , die man an einigen Stellen, so insbesondere in 
erhn, durchgeführt hat. Es kann gesagt werden, daß, wenn sicher 

auch noch abschließende Beweise n ich t vorliegen, die Im pfung doch 
anscheinend Gutes geleistet hat. D ie v ie lfach  befürchtete Zunahme 
der E rkrankungen an D iph therie  is t ausgeblieben.

N otw endig is t fre ilich  eine zw ei- bis dreim alige Impfung, wobei 
zw ischen den einzelnen Impfungen ein In te rva ll von 2 bis 3 W ochen 
liegen so llte  (S e 1 i g rn a n n)*),

tv u016 ^ orc^erun£ au  ̂ eine generelle ak tive  Immunisierung gegen 
D iphtherie  (ohne Zwang) w ird  je tz t übrigens auch in  F rankre ich  e r
hoben (P ie rro te t und Moulin)**).

V ie l beschäftig t hat man sich im  Berich tsze itraum  m it der P ro 
b lem atik  der L e i b e s ü b u n g e n  und besonders m it dem E in fluß  
derselben auf W achstum  und Leistungsfähigkeit. Diese Themen 
waren besonders auch Gegenstand der Beratung 1928 des Deutschen 
Ä rztebundes zur Förderung der Leibesübungen***).

) Seligmann, Ergebnisse der aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie 
(Deutsche mediz. Wochenschrift, 55. Jg., Nr. 7).

__**) Ann. Hyg. publ. 7, 46—50 (1929).
) Leibesübungen und Körperwachstum. Verhandlungsbericht des Deutschen 

Arztebundes zur Förderung der Leibesübungen 1928. Gustav Fischer, Jena, 1928.
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Danach is t die E inw irkung  von Leibesübungen auf das Längen
wachstum verhältnism äßig gering, das Breitenwachstum  w ird  aber 
auf das günstigste gefördert. Das lange S itzen und die starke geistige 
Anspannung, die die Schule m it sich bringt, sind geeignet, die kö rp e r
liche E n tw ick lung  ganz erheblich zu beeinträchtigen und zum E n t
stehen einer S i t z s c h ä d i g u n g  im  Sinne eines Haltungsverfa lles 
zu führen.

Diese is t von den echten R ückgratverkrüm m ungen, über deren 
Entstehung, Vorbeugung und Beseitigung noch im m er keine vo lle  
E in igke it der Fachkreise herrscht, scharf zu trennen.

Es bedarf über den üblichen T u rn u n te rr ich t hinaus im  Rahmen 
der Schule einer p l a n m ä ß i g e n  K ö r p e r e r z i e h u n g .

Für deren Ausgestaltung s te llten  auf der Jahresversammlung 1928 
des Deutschen Vereins fü r Schulgesundheitspflege*) Professor 
S c h e d e -  Leipzig und O bertu rn leh re r S a m e 1 - B e rlin  die nach
stehenden Leitsätze auf:

A. Leitsätze „Schede“:
1. Das tatsächliche Bestehen einer Sitzschädigung bei der Mehrzahl der Schul

kinder w ird nachgewiesen.
2. Die Sitzschädigung ist eine ernste Entwicklungsstörung, die aus Mangel an 

Bewegung, L icht und Luft entsteht.
3. Die Sitzschädigung ist erkenntlich am Verfall der Haltung und an Unregel

mäßigkeiten des Wachstums.
4. Die Schule verursacht diese Schädigung und ist daher verpflichtet, sie zu ver

hüten und zu beseitigen. Sie ist auch allein in der Lage dazu.
5. Das wirksamste M itte l ist eine planmäßige körperliche Erziehung, die m it der 

geistigen Erziehung organisch verbunden sein muß. Die Aufgabe der Schule 
ist die Erziehung des g a n z e n  Menschen, die Entwicklung a l l e r  seiner 
Anlagen zur höchsten Leistungsfähigkeit.

6. Die Schule darf sich diese Aufgabe nicht zerstückeln und entreißen lassen.
Sonderveranstaltungen von schulfremden Stellen können nur als Provisorium 

gelten. Sie verschieben die Verantwortlichkeit und verschleiern das Ziel, sie 
bieten einer Auswahl von Kindern Halbes, wo allen etwas Ganzes geboten 
werden muß.

Die Schule selbst hat das größte Interesse daran, daß sie die körperliche 
Erziehung fest in der Hand behält.

7. Die Durchführung einer planmäßigen körperlichen Erziehung in der Schule 
hat die Erfüllung folgender Forderungen zur Voraussetzung:

a) Die Schulen gehören heraus aus dem Zentrum der Städte. Das Ideal ist 
die Randschule in fre ier Umgebung am Rande der Stadt m it ungeteilter 
Arbeitszeit, wo die Kinder ihre sämtlichen Schularbeiten erledigen und 
sich außerdem körperlich betätigen können.

b) Zwischen den Unterrichtsstunden muß den Kindern reichlich Gelegenheit 
zu ausgiebiger Bewegung in freier Luft gegeben werden. V ier Bewegungs
viertelstunden, die gründlich ausgenutzt werden, sind besser als eine täg
liche Turnstunde nach fünfstündigem Aufenthalt in geschlossenen Räumen.

c) Die Einflechtung von kurzen Haltungs- und Atmungsübungen in den Unter
rich t is t ein weiteres vorzügliches M itte l, um die Klasse frisch und 
leistungsfähig zu halten.

*) M itte il.-B lä tte r des Dtsch. Vereins f. Schulges.-Pflege, „Verhandlungen der 
XXIII. Jahresvers. d. Vereins am 10., 11. u. 12. Sept. 1928 in Leipzig", S. 95.

10*
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8. Von der Sitzschädigung (Haltungsverfall), welche Folge mangelnder körner 
S  S  “ 2 e  i c t t r ^ V  die Mehrzahl der K inder betrifft, sind scharf

(Skoliose). Diese entstehen nicht® in der S chu!e \l7du rV h  die Schu^'soL" 1 "
BehandTuntf i s t ^ U * ^  ,Wirbelsäule oder durch angeborene Anomalien0” Ihre 
Arzte”d  ̂ ^  ”1Cht Aufgabe der Schule' andern ausschließlich Aufgabe des

B- Leitsätze „Samel“s

wesen^leausUtlDeshafK gr gik gf h t ,von der Persönlichkeit des Kindes, des Einzel-

Ef ehr i der j » i “ d n ich ttrieben werden. ®rte t Und als ^ « n ie m e r, gleichmäßiger Massenunterricht be-

VerantaUi Unued e f lUfen, iSt Ŝ ° Jh l a“ £ PsVcbische Eigenart, als auch auf physische Veranlagung des einzelnen Kindes Rücksicht zu nehmen.
Auch für d f  i c *  Höchstentfaltung seiner körperlichen Kräfte zu veranlassen.

si-u, Wori * ■  <■'*
Bei der gegenwärtigen und geplanten A usbre itung der Leibes- 

u ungen w ird  es aber zur besonderen N otw end igke it, die genaue A n - 
passung an den K ö rp e r des einzelnen K indes vorzunehmen.

I n t e n s i v i e r u n g  d e r  K ö r p e r e r z i e h u n g  o h n e  I n 
d i v i d u a l i s i e r u n g  k ö n n t e  z u  n a c h t e i l i g e r  A u s w i r 
k u n g  f ü h r e n !

Deswegen verdienen die Beobachtungen S c h l e s i n g e r s * )  Be 
achtung die eine Grundlage fü r eine vernünftige Dosierung der 
Korperubungen b ie ten sollen. K

m>IKB:i7 ? 7 Sr ' r nd!‘  |Sl eil\ . d e ra rti(S« V o rje h e n  bei der an sich 
t Recht geforderten, stärkeren E inführung der L e i b e s ü b u n g e n  

a n  d e n  H i l f s s c h u l e n  us  w.

Die w ichtigen A rb e ite n  und Versuche des P riva tdozenten 
D r. J a e n s c h  ) zur  f r ü h z e i t i g e n  E r k e n n u n g  u n d  B e 
h a n d l u n g  k ö r p e r l i c h - g e i s t i g e r  E n t w i c k l u n g s -  
s t ° r  u n g e n ,  über die bereits im  Jahrbuch 1927 be rich te t worden 
ist, sind fortgesetzt worden. W enn ein abschließendes U rte il auch 
je tz t noch n ich t ge fä llt werden kann, so sind sie auch auf G rund der 
neueren Ergebnisse w e ite rh in  als sehr aussichtsreich und ernster 
Nachprüfung w e rt zu bezeichnen. Zur w e iteren Förderung der A n 
gelegenheit ha t die Stadt B e rlin  zusammen m it der II .  med, K lin ik  
der Charite (P rof Dr. v. Bergmann) un te r Leitung von D r. Jaensch 
eine öffentliche U ntersuchung^, B e ra tu n g - und Behandlungsstelle 
tu r K inde r e ingerichte t.

W iede rho lt bearbe ite t werden auch die Fragen der h y g i e n i 
s c h e n  V o l k s a u f k l ä r u n g  im  Rahmen der Schule.

Nr 1 3 ^ 3 6 1 Chnft fÜr ScbulgesundheitsPflefie und soziale Hygiene, 42. Jahrg., 1929,

, ^ eitsahn b ö fftl- Ges.-Pflege, 4. Jahrg., 1928, Heft 9/12, „Neue Wege
und Möglichkeiten bei Erkennung und Behandlung körperlich-geistig M inderwer
tiger und Schwacher ,
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Von dieser w ird  sicher im  allgemeinen noch mehr geredet, als 
dem gegenwärtigen, tatsächlichen Stande der A rb e it entspricht

Bisher versprach man sich, soweit der Schularzt als T räger in  
rage kom m t, sehr v ie l von Vorträgen an E lternabenden usw,, doch 

haben sich diese doch nur te ilweise eingeführt.
Neuerdings erhebt E n g e l s m a n n ' )  erneut die Forderung, die 

Schulärzte möchten die R e i h e n u n t e r s u c h u n g e n  mehr f  i i  r  
die A u f k l ä r u n g  a u s n u t z e n ,  sie also m it geeigneten V o r
trägen verbinden und überhaupt die belehrende E inw irkung  auf die 
Untersuchten und die anwesenden E lte rn  und Lehre r in tensiv ieren 

Man w ird  diesen Vorschlägen nur be itre ten  können S ch e r w ird  
die Reihenuntersuchung hierzu noch zu wenig benutzt. Daß recht 
v ie le  der Untersuchten tatsächlich gar n ich t recht wissen, um was es 
sich e igentlich handelt, ergab sich bei im  Berich tsze itraum  gemachten 
recht interessanten und nachahmenswerten Versuchen, die U n te r
suchten über die schulärztliche A rb e it Aufsätze machen zu lassen 
(Benjamin),

In  dem v ie l bearbeite ten Problem  der A u f k l ä r u n g  der 
Jugend ü b e r  d i e  G r o ß s t a d t g e f a h r e n  (sexuelle A u fk lä rung ) 
stehen w ir  je tz t vo r einem sehr beachtlichen Großversuch.

Die S tadt B e rlin  hat die allgemeine E inführung solcher V orträge  
beschlossen und da fü r die nachfolgenden R ich tlin ien  aufgeste llt:

Richtlinien für die Durchführung der Aufklärung über die Geschlechtskrankheiten
(gern. Beschluß des Magistrats vom 23. November 1927).

1. Eine Warnung der Schüler und Schülerinnen vor den Gefahren des le icht
fertigen Verkehrs und des Alkoholgenusses (Aufklärung über die Gefahren der 
Geschlechtskrankheiten) ist erforderlich. Der biologische Unterricht der 
ochule w ird  dadurch nicht berührt.

2. Die Aufklärung über die Geschlechtskrankheiten soll erfolgen bei den Volks
schulen bei^ Ablauf der gesetzlichen Schulpflicht bzw. bei Schulabgang, des
gleichen bei den M itte l-, Real- und höheren Schulen, bei den Berufsschulen 
im zweiten Jahr der Berufsschulpflicht, Die E ltern (Mütter) werden bei einem 
Elternabend entsprechend über Sinn und Absicht des Vortrages jedesmal vor
her unterrichtet.

3. Die Vorträge über die Geschlechtskrankheiten sind nur besonders geeigneten 
Ärzten, nach Möglichkeit den Schulärzten, zu übertragen. Es ist erwünscht, 
daß jeder A rz t selbst einen derartigen Vortrag gehört hat, ehe er selbst zu 
den Jugendlichen spricht.

4. Die Vorträge haben sich innerhalb eines bestimmten Rahmens zu halten.
Es w ird einzugehen sein auf die Folgen des Alkoholgenusses und des 

leichtfertigen Verkehrs und deren Vermeidung, auf den Begriff der Infektion, 
sowie auf Wesen und W irkung der spezifischen Infektionserreger (Gonorrhoe 
und Lues) einschließlich der Folgezustände der sogenannten Geschlechts- 
Krankheiten.

Nach längeren Verhandlungen darf nunmehr m it der Zustimmung 
des P rovinzia lschu lko lleg ium s gerechnet werden, so daß die p ra k 
tische D urchführung zur Schulentlassung O stern 1930 beginnen dürfte . *)

*) Hygienischer Wegweiser, 3. Jahrg., Heft 12, 1928, S. 296.
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Große Beachtung verdienen auch die auf G rund des bekannten 
preußischen M inisteria lerlasses von 1926 getroffenen Maßnahmen, 
den L e h r e r  durch Ausbildung in  Gesundheitslehre und Schul
gesundheitspflege selbst zu einem H a u p t t r ä g e r  h y g i e n i 
s c h e r  V o l k s a u f k l ä r u n g  zu machen.

H ie r sei wegen Raummangels nur ku rz  auf die einschlägigen M it 
te ilungen von K o n i  g*), S c h w a r z  und H a g e  n*) **) verwiesen.

Danach is t die Ausbildung zahlenmäßig ganz gut fo rtgeschritten . 
Über A r t  und Inha lt und Ausb ildung bestehen aber, w ie n ich t anders 
zu erwarten, weitgehende Meinungsunterschiede.

A u f dem Gebiete der S c h u l s p e i s u n g  sei h ie r nur der Be
strebungen Erwähnung getan, die auf eine Beseitigung oder E in 
schränkung derselben durch S treichung der R e ichsm itte l h inarbeiten.

E ine Berechtigung hierzu is t n ich t vorhanden.
M it  der eingetretenen Verbesserung der Größen- und G ew ichts

verhältn isse kann die Beseitigung n ich t begründet werden, da es, w ie 
oben ausgeführt, noch durchaus zw e ife lha ft ist, ob derselben eine ent
sprechende R eparation  des gesamten Gesundheitszustandes ent
spricht. A b e r selbst wenn dies der F a ll wäre, so könnte dam it der 
F o rtfa ll der Schulspeisung n ich t begründet werden.

D ie rückliegenden Jahre haben gezeigt, daß die S c h u l s p e i 
s u n g  durchaus keine ausschließliche Notmaßnahme fü r hungrige 
K inder, sondern fü r v ie le  K in d e r e i n e  h y g i e n i s c h e  N o t 
w e n d i g k e i t  ist, um einen schadenfreien Schulbesuch zu ermög
lichen.

Die Schulspeisung ist also w e it m ehr als eine reine W oh lfah rts 
maßnahme! S ie  g e h ö r t  z u  j e d e m  o r d e n t l i c h e n  S c h u l 
b e t r i e b  und muß eine D a u e r e i n r i c h t u n g  werden!

A u f dem Gebiete der E r h o l u n g s -  u n d  K u r f ü r s o r g e  
sind die bere its im  V orjahre  erw ähnten Maßnahmen zur ra tione lle ren  
Ausnutzung und Ausgestaltung der vorhandenen E inrichtungen fo r t
geführt worden.

M an hat im  Berichtsze itraum  sich besonders bemüht, die A us
sendungsfürsorge auch fü r die B e r u f s e r t ü c h t i g u n g  auszu
bauen.

E rw ähnensw ert sind h ie r die Versuche, die die S tadt K ie l m it 
der Aussendung von Lehrlingen und jugendlichen A rb e ite rn  in  E r
holungsfürsorge gemacht hat. D ie Verschickungen erfo lg ten auf 
du rchschn ittlich  4 W ochen. Die Kosten w urden zu %  von den E lte rn , 
zu % von den Versicherungsträgern und % durch besondere Fonds 
aufgebracht. D ie E rfo lge w urden als „g u t“  bezeichnet. W enn auch 
zugegeben werden muß, daß Verschickungen von Schulentlassenen 
auf größere Schw ierigke iten stoßen als solche von Schulkindern, so 
so llte  doch das Beispiel K ie ls  zur Nachahmung anregen.

*) Volkswohlfahrt 1929, Heft 1 u, 2.
**) Schwarz und Hagen in „Hygienischer Wegweiser" 1929, Heft 6.
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N achte ilig  w irk t  sich fü r die gesamte Kurfürsorge der Schul
k inder nach w ie vo r die Tatsache aus, daß bei der gegenwärtigen 
F e r i e n r e g e l u n g  bei der Aussendung eine Störung des U n te r
rich ts  meist n ich t verm ieden werden kann, was vie le  E lte rn  gerade 
be i den o ft kö rpe rlich  besonders bedürftigen Besuchern der höheren 
Lehransta lten abhält, in  eine Aussendung zu w illigen .

Schon aus diesem Grunde w ird  man vom Standpunkte der Schul
gesundheitspflege die gegenwärtigen Bestrebungen auf Änderung der 
geltenden Ferienordnung w arm  begrüßen müssen.

H inzukom m t, daß aber auch planmäßige —  ausländische —  
Studien über die Schwankungen der Leistungsfäh igkeit der Schüler 
zu dem Ergebnis geführt haben, daß eine mindestens zweimonatige 
Sommerpause nö tig  ist.

Im  Rahmen der Besprechung der Erholungsfürsorge möchte ich 
n ich t unerwähnt lassen, daß die S c h u l l a n d h e i m e  h ie r im m er 
m ehr an Bedeutung gewonnen haben und sich auch als w ich tige  E in 
rich tung  der Schulgesundheitspflege bewähren.

A u f dem Gebiete der S c h u l z a h n p f l e g e  is t m itzu te ilen , 
daß das Deutsche Zentra lkom itee  fü r Zahnpflege an den Schulen 
Grundsätze fü r deren Ausgestaltung beschlossen hat, deren w ich 
tigste die Forderung der regelmäßig, in  e in jährigen Abständen zu ve r
anstaltenden, zahnärztlichen Durchuntersuchungen a lle r Schul
k in d e r ist.

Große Erregung hatte  es in  den le tz ten  Jahren in  w e iten  Kreisen 
der Lehrerschaft, der Ä rz te  und der ganzen Bevölkerung h e rvo r
gerufen, daß nach M itte ilungen  eines bedeutenden G elehrten (Prof. 
S t o c k )  das allgem ein auch in  der Schulzahnpflege als Füllungs
m ateria l verw andte  und ohne unverhältn ism äßige Kosten n ich t e r
setzbare Kupferam algam  geeignet sei, v ie lfach  schwere Gesundheits- 
Schädigungen, besonders auch nervöser A r t ,  hervorzurufen.

Eingehende im  Berich tsze itraum  im  Hauptgesundheitsam t der 
S tadt B e rlin  vorgenommene Untersuchungen*) lassen schon je tz t den 
Schluß zu, daß diese Befürchtungen der Berechtigung entbehren. 
D am it is t eine schwere Bedrohung der ö ffentlichen Schulzahnpflege 
e rfreu licherw e ise  abgewandt.

H ie rm it b in  ich im  wesentlichen am Ende m einer Aufgabe, die 
E n tw ick lung  der Schulgesundheitspflege im  le tz ten  Jahre in  ih ren  
Hauptzügen darzustellen.

Es sind ohne Zw e ife l v ie le rle i äußerst w ichtige  Aufgaben der 
Schulgesundheitspflege im  abgelaufenen Jahre e r k e n n t n i s -  
m ä ß i g  ganz erheblich gefördert worden. Die p r a k t i s c h e  
D u r c h f ü h r u n g  w ird  ho ffen tlich  n ich t auf sich w a rten  lassen.

E in  G ebiet aber is t zweife llos von den Schulärzten noch recht 
vernachlässigt, das G ebiet der U n t e r r i c h t s h y g i e n e  selbst.

*) Borinski in „Zahnärztliche M itteilungen" 1929, Heft 35.
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M it vo llem  Recht hat A s c h e n h e i m * )  in einem Aufsatz die Frage 
gestellt, ob die Schulärzte w irk lic h  ihre P flich t erfü llen, wenn sie sich 
zw ar m it a llerhand K örperfeh le rn  beschäftigten, das v ie lfach w ich 
tigste, ursächliche M om ent aber —  den U n te rrich t —  außer B etrach
tung lassen.

Dies muß ohne Zw eife l in  Z ukun ft anders werden.
Die h ie r vorhandenen S chw ierigke iten liegen auf der Hand.
Eine Losung kann nur gefunden werden durch die im m er 

e n g e r e  A u s g e s t a l t u n g  d e r  V e r b i n d u n g  d e r  S c h u l 
ä r z t e  z u r  L e h r e r s c h a f t ,  die vom Nebeneinanderarbeiten 
zum Zusammenarbeiten und endlich zur S y m b i o s e  gesteigert 
werden muß. Dies is t eine g r u n d l e g e n d e  Z u k u n f t s a u f 
g a b e  der Schulgesundheitspflege.

I I I .  S C H U L K IN D E R P F L E G E

A. A L L G E M E IN B IL D E N D E  S C H U L E N  
V O N  E R N A  C O R T E

T  a g e s s t ä t t e n .

D er Ausbau der K indertagesheim e is t im  le tzten Jahre sowohl 
nach der Seite der Q ua litä t als der der Q uan titä t s ta rk  gefördert 
worden. D ie Schaffung von Neueinrichtungen fü r K le in k in d e r spielte 
im  besonderen eine Rolle auf dem Lande, wo noch ein außerordent
liche r M angel an K indergärten  besteht. In  der F a ch lite ra tu r w urde 
m it großem Nachdruck auf die sich daraus ergebenden M ißstände 
hingewiesen, so z. B. aus Ostpreußen, Schlesien, Thüringen und 
Brandenburg. Bei e iner im F rüh jahr 1929 von der Deutschen Zen
tra le  fü r  fre ie  Jugendw ohlfahrt e inberufenen Sachverständigen- 
Konferenz „D ie  N ot der K inde r wandernder Landarbeiter*1 wurde 
ebenfalls die Schaffung entsprechender E inrichtungen verlangt. Auch  
die Z e itsch rift ,,Das Land“  brachte m ehrfach Vorschläge fü r die V e r
mehrung der K indergärten  und die Schulung h ie rfü r geeigneter 
H ilfsk rä fte .

H andelt es sich auf dem Lande im  wesentlichen um die außer
häusliche Betreuung von K le ink inde rn , so ist in  der Stadt die B e re it
stellung von Tagesheimen fü r K inde r a lle r A lte rsgruppen gleich 
dring lich . A llgem e in  läßt sich sagen, daß das Bedürfnis nach H orten  
von der Größe der Städte, der Zahl der Industriearbe ite rinnen und 
den W ohnungsverhältnissen abhängig ist. S tädte un te r 20 000 E in 
wohnern haben selten E inrichtungen entsprechender A r t .  Bei Neu
einrichtungen werden in  den Großstädten je tz t zumeist K indertages

) Zeitschr. f, Schulgesundheitspflege und soziale Hygiene, 42. Jahrg,, 1929 
Nr. 13, S. 375. s ' ’
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heime geschaffen, die sowohl K le ink inde r als Schulkinder aufnehmen 
und som it den arbeitenden M ü tte rn  Gelegenheit bieten, die K inde r 
verschiedenen Lebensalters e i n e m  Heim  anzuvertrauen. Im  Laufe 
des le tz ten Jahres sind des öfteren in  größeren Siedlungsbezirken 
m it K le inwohnungen Kindertagesheime in  das Baupro jekt m it e in
bezogen worden; es wurden auch Versuche unternommen, in  diesen 
Tagesheimen eine besonders enge A rbeitsgem einschaft m it den Be
wohnern der Siedlung herzustellen.

Eine Übersicht über den Gesamtbestand an K indergärten, H o r
ten, Tagesheimen im  Deutschen Reiche lieg t bisher n ich t vor. Von 
Thüringen aus is t im  Berich ts jahr eine Zusammenstellung dieser A r t  
vorgenommen worden, die über die Zahl der E inrichtungen, die Zahl 
der Plätze und über das Personal und seine Ausbildung genauen A u f
schluß gibt,

K i n d e r s p e i s u n g .

D ie Frage der K inderspeisung hat im  Laufe des le tz ten  Jahres 
lebhafte E rörterungen ausgelöst. Von der A rbeitsgem einschaft fü r 
Volksgesundung wurde im  Jun i 1928 eine D enkschrift über die N o t
w end igke it eines Schulfrühstücks fü r die K in d e r abgefaßt, der eine 
Erhebung bei den G roß -B erliner Jugendäm tern und Stadtärzten über 
die Versorgung der B e rline r Schulen m it F rühstücksm ilch zugrunde 
lag. Die D enkschrift erhebt die Forderung eines M ilch frühstücks  
von hygienisch e inw andfre ier Beschaffenheit fü r a lle  Schulkinder. 
Im  Gegensatz dazu gaben die Fürsorgeärzte der S tadt Gelsenkirchen 
ein Gutachten gegen die Verabreichung eines M ilch frühstücks ab 
m it der Begründung, daß es als M it te l fü r w irk lic h  unterernährte  
K inde r n ich t ausreichend und fü r K inder, die ein F rühstück des 
Morgens daheim in  Ruhe einnehmen, überflüssig sei. Das Gelsen- 
k irchener G utachten kam  insgesamt zu einer Ablehnung der K in d e r
speisung, w ie sie bisher m it Reichs-, Staats- und Kom m una lm itte ln  
durchgeführt w orden is t. Veran laß t durch diese Stellungnahme faßte 
eine am 14, Februar 1929 in  Barm en tagende Vollversam m lung der 
Verein igung der Vorsitzenden der rheinischen W oh lfah rts - und 
Jugendäm ter einen Beschluß, der seinerseits w iederum  im  Gegensatz 
zu dem G elsenkirchener G utachten steht. M an ve rö ffen tlich te  eine E n t
schließung, in  der es u. a, heißt: ,,Die Kinderspeisungen b ilden un te r 
den gegenwärtigen Verhältn issen noch einen w ich tigen  Bestandte il 
der K indergesundheitsfürsorge und sind auch nach den U rte ile n  
erfahrener Kom m unalärzte und Schulmänner fü r  absehbare Z e it n ich t 
zu entbehren. D ie Vollversam m lung sprich t sich fü r F ortführung 
der K inderspeisungen aus und e rw a rte t auch fe rnerh in  von der 
P rovinz sowie von S taat und Reich die B ere its te llung entsprechender 
M it te l.“  A uch  die übrige, im  Laufe des le tz ten Jahres erschienene 
L ite ra tu r sieht die N o tw end igke it der Beibehaltung von K in d e r
speisungen fü r gegeben an.
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E r h o l u n g s f ü r s o r g e .
. - f l111 d u i E ri?°iu,nß ffürsorge sind Bestrebungen zur E rzielung 

größerer P lanm äßigkeit deutlich  erkennbar. Sie kamen im L a u ff 
es le tz ten  Jahres sowohl m  der L ite ra tu r zum A usdruck —. h ie r sei 

vor a llem  auf das von O berregierungsrat Dr. M arie  Baum u. a. bear- 
e itete und vom Deutschen A rc h iv  fü r Jugendw ohlfahrt heraus- 

g ¿ebene uch „Be itrage  zur planmäßigen Ausgestaltung der E r- 
ho lunt sfursorge fü r K inde r und Jugendliche“  (Verlag Herbig, Berlin)

i b e S r 611 - f u  ^  Giner R eihe  V° n  Tagungen, deren  B e rich te
t ü n  d T e il .bereits gedruckt vorliegen*). —  A ls  neuere Bestre- 

■ ^ ’ d - t  1f 1 i aUi e des Ie tzten Jahres eine Ausdehnung erfuhren
jp IanverWah" t.: d*e Ze ltlager des Vereins der K inderfreunde, die nach 
dem Versuch in  Seekamp bei K ie l von 1927 im  le tz ten  Jahre an einer 
Keihe von Platzen e rrich te t wurden, und die Schullandheimbewegung 

le als Verbindung von U n te rrich t und Erholungsfürsorge w eiteren 
Boden gewann. Beide Bestrebungen w ürden nach der von D r. M arie  
Baum in  dem obengenannten Buch gebrauchten Unterscheidung der 
trho lungsp flege  zuzurechnen sein, d. h. den Maßnahmen die im 
wesentlichen vorbeugender A r t  sind.

Der derzeitige Bestand an Heimen der Erholungs- und H e il- 
sursorge fü r K inde r und Jugendliche beträgt 1319 nach der im  
Sommer 1928 erschienenen 2. A uflage des Reichsverzeichnisses der 
K inderhe il-, Genesungs- und Erholungsanstalten des Vereins I and 
aufentha lt fü r S tad tk inde r“ , B erlin . Vereins „Land -

Jugendwohlfahrtsgesetzgebung.
J u d e n d liv iT  fÜF- RegeAlun£ der E rw erbsarbe it von K indern  und 
LaS e  ? * »  " ? er schi en i m
lebhaft e r - - f r;  ,ar eS n  ' "  n ' Uer E n tw u r l' Fachkre isen
schaft ^  WUf-dej  Eme E -b e r ie h u n g  der in  der L a n d w irt-
w . n ,S,‘ ä lc ichw ie im  ersten am tlichen Ent-
w u rt von 1927 n ich t vorgesehen.!

A Die EEOEten“ gen über das Gesetz betreffend die Rechtsstellung 
des unehelichen K indes wurden ebenfalls w e ite rge führt. E ine O rien-
bfertUt gd Uber dien bishe5 erschienenen E n tw ürfe  und die Diskussion
?929 h e '"  T I  ueUtSCtu  A rcW v fÜr Tugendwohlfahrt im  F rüh jahr 
1929 herausgegebene Führer: „D ie  Probleme der gesetzlichen Re
gelung des unehelichen K indes**).“

Die auf G rund des Gesetzes zur Bewahrung der Jugend vor

S c h r i f t e T T T T T T r  “ ud ^ eilstätten im Rahmen der Gesundheitsfürsorge.
S  l n ,  t C enn Vu bändeS evangelischer Kindererholungsheime und
Kinderheilstatten. Berlin-Dahlem, Wichernverlag 1928. -  Bericht über die Tagung
Nordfrne S aa c!* S * * 8 ^ th o lis c h e r Anstalten der Kindergesundheitspflegeß iS 

orderney. Sonderdruck aus Jugendwohl, Heft 6, 1928 und Heft 1, 1929. Fre i
burg, Caritasverlag 1928. Selbstverlag.

**) Berlin, Selbstverlag, 156 Sp.
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Schmutz- und Schundschriften e rrich te ten  P rü fs te llen  tra ten  in  T ä tig 
ke it. D ie O berprüfste lle  in  Leipzig gab eine Reihe grundsätzlicher 
Entscheidungen heraus, in  denen sie z. B. die Begriffsm erkm ale 
„Schm utz“  und „S chund“  herauszuarbeiten und eine K lä rung über 
das V erbo t von A bb ildungen zu geben versuchte. Bis zum A p r il 
1929 w urden etwa 50 Schriften auf die Reichsverbotsliste gesetzt.

Eingehende E rörte rungen w urden zudem über die Fürsorge
erziehung gepflogen, fü r die auch Vorschläge zu einer gesetzlichen 
Neuregelung gemacht wurden. G e fo rdert w urden vo r allem  die 
Übertragung der Fürsorgeerziehung an die Jugendwohlfahrtsbehörden 
und die re ichsrechtliche Schaffung der fre iw illig e n  Fürsorgeerziehung.

B. B E R U F S S C H U L E  U N D  W O H L F A H R T S P F L E G E  
VON J. SC H U LT

Zwischen Berufsschule und Jugendpflege bestehen mehr äußere 
und innere Verbindungen, als Außenstehende, sogar Berufsschul
lehrer, zunächst annehmen. Seit Kerschenste iner der Berufsschule 
ih ren A n te il an der staatsbürgerlichen Erziehung zugewiesen hatte  
und seit Preußen in  der e tw a 1905 begonnenen, sozialistischen und 
an tim ilita ris tischen  Jugendbewegung eine Gefahr e rb lick te , w urde 
das Bestreben, die B eru fsschulp flicht wenigstens fü r die männliche 
Jugend einzuführen, im m er s tä rker. H ie r und da is t sie im  Gefolge 
von Veransta ltungen fü r erwerbslose Jugendliche während des 
Krieges oder gleich nachher entstanden. Es lieg t nahe, daß an 
Schulen, die von der re ifenden Jugend besucht werden, fü r jugend
pflegerische Bestrebungen ein günstiger Boden ist, w ie andererseits 
in  sie die W e llen  der Jugendbewegung hineinschlagen. Seien es 
mehr fürsorgerische oder pädagogische Gesichtspunkte, o ft finden 
sich Lehrer und Lehrerinnen, die, ausgehend von der Schule, darüber 
hinaus ih re  Schüler zu geselligen Veransta ltungen zusammenführen. 
Dabei sp ie lt die E rkenntn is , auf diese W eise die so dringend nötige, 
engere Fühlung zwischen der Schule und dem Schüler hers te ilen  zu 
können, eine tre ibende Rolle, wenn n ich t gar eine größere Sicherung 
des U nterrich tserfo lges dam it e rz ie lt werden soll. D ie heutigen Be
strebungen, die heranreifende Jugend vo r Schund und Schmutz in  
W o rt, B ild  und Umgang zu bewahren, finden einen ih re r natürlichsten 
Anknüpfungspunkte in  der Berufsschule. M anchen Lehrer mag auch 
das Gefühl der U nzufriedenheit m it der re inen U n te rrich ts tä tig ke it 
zur Jugendpflege tre iben, andere w ieder die Neigung, fü r eine L ieb 
haberei jungen Nachwuchs zu gewinnen.

D ie Beziehungen zw ischen der Berufsschule auf der einen, der 
Jugendfürsorge und Jugendpflege auf der anderen Seite sind außer
o rden tlich  m annigfa ltig , so daß ich  fü r die Übersicht, die ich zu 
geben habe, zunächst die w irtscha ftliche  und die erziehliche Jugend
fürsorge in  ih ren Beziehungen zur Schule darstelle, sodann die Ge
sundheitsfürsorge, endlich die geistige Jugendpflege und G ese lligke it.
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W irtscha ftliche  und erziehliche Jugendfürsorge macht sich zu
nächst einmal nötig, um einen befriedigenden Schulbesuch zu er
zielen. Die Hemmungen, die dem Schulbesuch entgegenstehen, sind 
Schulunlust, schlechte, fam iliäre Erziehungsverhältnisse, Jugend
torheiten, Abzüge vom A rbe its lohn  fü r versäumte Arbeitsstunden, 
wobei der Schulbesuch die Ursache ist, w irtscha ftliche  Notlage der 
E ltern, W iderstände der A rbeitgeber, körperliche Gebrechen und 
K rankheiten. W o die Berufsschulpflicht noch jung ist, hat sich die 
Bevölkerung noch n icht recht daran gewöhnt, und die Zahl der V e r
säumnisse is t anfänglich groß. Dagegen led ig lich m it po lize ilichen 
oder gerichtlichen Strafen vorzugehen, em pfiehlt sich n icht. Darum 
is t v ie lfach die H ilfe  der W oh lfahrts- und Jugendämter in  Anspruch 
genommen worden. Diese verfügen über ein geschultes Personal 
von Försorgern und Fürsorgerinnen, denen die Aufgabe zu fä llt, M aß
nahmen zur H inwegräumung der Hemmungen einzuleiten. In  meh
reren größeren Städten haben Mädchenschulen eigene hauptam tliche 
Schulpflegerinnen, die neben anderen A rbe iten  die Aufgabe der 
Fürsorgerin haben. Eine der ersten dieser Städte w a r C harlo tten- 
burg. Bei dieser Lösung entstehen gelegentlich Reibungen zwischen 
Schule und Fürsorgestelle, die jedoch bei verständigem Verha lten  
der bete ilig ten Personen le ich t zu überw inden sind. Ob zw eck
mäßiger die Fürsorgebehörde oder die Schule hauptamtliche Per
sonen m it dieser Aufgabe anstellt, is t eine ö rtlich  verschieden zu 
regelnde Zweckmäßigkeitsfrage. In  Hamburg sind an den Berufs
schulen, die von den sogenannten Ungelernten besucht werden, 
Gewerbelehrer, fü r die Mädchen Gewerbelehrerinnen un te r V e r
ringerung der ihnen auferlegten Unterrichtsstundenzahl als Schul
pfleger tä tig , Das hat sich besonders in  den ersten Jahren nach der 
E inführung der Berufsschulpflicht sehr bewährt. Die Schule kam 
auf diese W eise in  gute Fühlung m it der Bevölkerung, und die 
Lehrkrä fte  le rn ten die U m w elt ih re r Schüler aus eigenster A n 
schauung heraus genauer kennen. Neuerdings taucht allerdings ve r
s tä rk t die Frage auf, ob diese T ä tigke it nunmehr n ich t durch die 
n iedriger bezahlten, beru flich  als Fürsorger ausgebildeten K rä fte  aus- 
geübt werden könnte. In  zahlreichen Fä llen sind Schulpfleger doch 
n ich t imstande, die rechte A bh ilfe  zu leisten; dazu müssen sie sich 
an die zuständigen D ienststellen anderer Behörden wenden. W enn 
Berufsschullehrer eine solche T ä tigke it ausüben, so hat das eine 
erireu liche W irkung  auf sie selbst; sie lernen dadurch die Aufgaben
gebiete von Behörden kennen, zu denen sie im  gewöhnlichen V e rlau f
ihres Berufs- und Privatlebens v ie lle ich t niemals in  Beziehungen 
treten. s

Bei derartiger T ä tigke it s te llt sich o ft genug heraus, daß der 
unge o er das Mädchen Beschäftigung hat, die entweder in  kö rp e r

licher oder in  geistiger oder gar in  s ittliche r Beziehung zu Bedenken 
Veranlassung gibt. Eine nachträgliche Änderung der Berufswahl ist
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zw ar m it erheblichen Schw ierigke iten ve rknüp ft, geschieht im m erh in 
gelegentlich doch. Bei den Ungelernten und Berufslosen, die ih re  
Ze it im  E lternhause verbringen, is t jedoch noch oft, bes0I^ S 
ersten Berufsschuljahr, eine weitgehende Berufsberatung not g. 
Daran hat die Schule ein Interesse und sorgt dafür, daß die o ttent-
liehe Berufsberatung und Lehrste llenverm ittlung  in  Anspruch ge
nommen w ird . Das geschieht in  schw ierigen F ä llen  un te r Zuhil - 
nähme von Fürsorgern oder Schulpflegern. Genau ebenso w ird  m 
denjenigen verfahren, fü r die ein A rbe itsw echse l oder Stellenwechsel 
e rfo rderlich  erscheint.

2 ur A u fk lä rung  dieser Fä lle  sind Hausbesuche in  der ^ a m iie  
nöH<5 Dabei le rn t der Schulpfleger die Umgebung des Schülers 
genauer kennen. E r w ird  in  die W ohnungsnot, in  die o ft entsetz
lichen Schlafstätten, in  die äußerlichen Kennzeichen des m ehr oder 
weniger soliden Fam ilienlebens e ingeführt. E r kann die Polizei, die 
Fürsorgestellen, Vereine und andere ha lböffentliche E inrichtungen 
anrufen und die M ißstände m it deren H ilfe  zu beseitigen versuchen.

Ihm  b ie te t sich besonders in  G roßstädten sehr häufig ein x 
s c h w e ife n  Elends. Gewiß kann er durch A u f m u n t e r u n g  Fa 
m ilie  den Lebensw illen anfachen und dam it auch den W ille n  zu 
einer sinngemäßen Erziehung der heranreifenden K inder. A b e r m it 
M ora lp red ig ten  a lle in  kom m t er n ich t w e ite r E r muß s ich in i a llen 
Fällen, wo Aussicht auf Besserung besteht, als getreuer H e lfe r d 
Fam ilie  erweisen, indem er sie berät, die Behörden auf sie au fm erk
sam macht, Form alitä ten , die die Fam ilie  n ich t kennt, fü r sie erled ig t, 
bis er weiß, daß alles in  guten Händen ist. D er Schulpfleger ernte 
dann sicher zumeist den rührenden Dank der Betroffenen. E r kann 
un te r Darlegung der besonderen Notlage der Fam ilie  bew irken , dali 
die A rbe its fäh igen im  Nachweis aus besonderen G ründen bevorzug 
v e rm itte lt werden; er kann un te r Darlegung der von ihm  Vorgefun
denen Zustände die W ohlfahrtsbehörden veranlassen, helfend ein-

zugreifen. ^  ^  p » ^  WQ diese T ä tig ke it a lle in  den ge

wünschten E rfo lg  n ich t erz ie lt, wo es sich v ie lm ehr um schwer erzieh
bare Jungen oder Mädchen handelt. Diese b ilden manchmal auch 
eine Gefahr fü r ih re  M itschü le r und -Schülerinnen in  der Berufs
schule. In  solchen F ä llen  is t Erziehungshilfe nötig, die neuerdings 
auf G rund des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes und des Reichsjugend
gerichtsgesetzes ö ffen tlich  geordnet w orden is t. D ie Berufsschule 
darf h ierbe i n ich t die Hände in  den Schoß legen oder led ig lich  an
geforderte A uskün fte  e rte ilen . V ie les entzieht sich dem Auge der 
Jugendämter oder der Jugendgerichte. Vorbeugende Jugendfürsorge 
is t die beste. A n  ih r  kann und muß die Berufsschule in  hohem Grade 
b e te ilig t sein. E inem  tüchtigen Schulpfleger drängen sich derartige 
Arbeitsgelegenheiten besonders in  G roßstädten und in  n us ne  
gegenden auf. E r w ird  daher im m er m it den Vorm undschafts-
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behorden, Jugendämtern und Jugendgerichten in  enger Fühlung 
stehen müssen. Manchmal w ird  die Überweisung des stra ffä lligen 
Jugendlichen an die Berufsschule genügen, um ihn w ieder auf den 
rechten W eg zu bringen.

i  ° ler Versuc1?' schwer erziehbare Mädchen innerhalb eines Be
rufsschulhauses in  einem Heim  zu vereinigen, dürfte  w ohl keine 
Aussich t auf allgemeine Nachahmung haben. E r enthä lt zuvie l Ge
fahrenpunkte, und die m it ihm  verbundenen V o rte ile  sind unsicher 
und w ahrschein lich ganz einseitig auf eine verschw indend kle ine 
A usw ahl von Schülerinnen beschränkt. In  neuerer Z e it w ird  ja 
ganz allgem ein w ieder die Frage nach dem W e rt oder den Gefahren 

„r,̂  Ansta ltserziehung Schwererziehbarer gestellt. —  Eine regel- 
mäßige M eldung der aus den Jugendgefängnissen oder den sonstigen 
Gefängnissen zur Entlassung kommenden, berufsschulpflichtigen Ju- 
¿endlichen is t schon an manchen O rten  durchgeführt.

In  das Fürsorgegebiet gehört endlich die Betreuung der schwan
geren Berufsschülerinnen. Auch h ie r sind es na tü rlich  die Fürsorge
behörden, die sich solcher Fä lle  annehmen. Die M itw irk u n g  der 
Berufsschule kann aber meistens n ich t entbehrt werden. Eine 
deutsche G roßstadt ve re in ig t die schwangeren Berufsschülerinnen 
in  einem Heim, wo sie von einem A rz t  und ausgebildeten Pflege
rinnen U n te rr ich t über das V erha lten  von Schwangeren und U nter 
r ie h t in  der Behandlung von Säuglingen und K le ink inde rn  erha lten 
S*e haben dabei Gelegenheit, sich hausw irtschaftlich  p rak tisch  zu
^ a tLge? ‘ ^  aI1^ meinen w ird  die Betreuung der Schwangeren 
jedoch den Jugendäm tern überlassen.,

Die Gesundheitsfürsorge is t das zw eite  große Fürsorgegebiet, 
das die M itw irk u n g  der Berufsschule in  Anspruch nim m t. A n  der 
bpitze der Maßnahmen steht die ä rz tliche  Überwachung der Berufs
schüler und -Schülerinnen. In  zahlreichen Großstädten, auch in  
v ie len  m ittle re n  Städten, h ie r und da sogar in  Landkre isen oder 
Regierungsbezirken (Düsseldorf), is t die schulärztliche Ü ber
wachung durchgpführt. D ie O rganisation is t sehr verschieden. A m  

is* dje Übertragung dieser Aufgabe auf die A m tsärzte  
(Stadtarzte, K re isärzte), die sie neben anderen Aufgaben ausführen. 
A n  manchen S tellen sind nebenam tlich, an anderen hauptam tlich 
bchularzte  fü r  Berufsschulen tä tig . Gegen die nebenamtliche Be
schäftigung w ird  das geringe Interesse der Ä rz te  an ih r  geltend 
gemacht, gegen die hauptam tliche die Tatsache, daß derartige Ä rz te  
der Behandlungspraxis entzogen werden. F ü r w e ib liche Berufs
schulen werden neuerdings Schulärztinnen berufen. Die T ä tig ke it 
is t o ft nur gelegentlich. W enn Fä lle  Vorkommen, wo eine ärz tliche  
Untersuchung e rfo rde rlich  erscheint, veranlaßt die Schule das Nötige. 
D erartige  gelegentliche Untersuchungen finden dann außerhalb der 
Schule im  A m ts- oder Sprechzimmer des A rz tes  s ta tt. A n  anderen 

te len hä lt der Schularzt gelegentlich eine Sprechstunde ab, die
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fre iw illig  von den Schülern aufgesucht werden kann; außerdem 
senden die Lehrer Schüler dahin, deren Untersuchung sie wünschen. 
A m  zweckmäßigsten is t die Überwachung d o rt geregelt, wo während 
der Berufsschulzeit allgemeine Reihenuntersuchungen s ta ttfinden 
und wo über jeden Schüler ein ä rz tliche r Überwachungsbogen ge
fü h rt w ird , in  den der A rz t, der Lehrer oder eine S chre ibkra ft die 
nötigen E intragungen machen. Besonders interessant w ird  das 
Beobachtungsm aterial dann, wenn der Gesundheitsbogen aus der 
Volksschule entweder durch Anlage in  der Berufsschule ergänzt 
oder einfach fo rtge füh rt w ird . A uch  dem Lehre r b ie te t sich durch 
Einsichtnahme in  die Gesundheitsbogen manche Gelegenheit, Eigen
arten  seiner Schüler r ich tige r zu beurte ilen , als es ohne dies möglich 
wäre. Eine Reihenuntersuchung is t besonders im  ersten Berufsschul
jahr nötig, um diejenigen ausfindig zu machen, deren dauernde Beob
achtung oder Überweisung in  Fürsorge nötig  ist. Neuere U n te r
suchungen haben sich m it Haltungsfeh lern der Jugendlichen be
schäftig t und festgeste llt, daß in  einer im m erh in bedenklichen A n 
zahl von F ä llen  ernste Gefahr fü r dauernden Schiefwuchs besteht, 
wenn n ich t vorbeugend eingegriffen w ird . Solche vorbeugenden 
Maßnahmen bestehen in  orthopädischem Turnen. Aus m ancherle i 
G ründen sind besondere Kurse fü r berufsschulpflichtige Schüler und 
Schülerinnen nötig. A ls  L e ite r solcher Kurse kommen fachmännisch 
ausgebildete Berufsschullehrer und -lehrerinnen in  Frage. A n  m änn
lichen Berufsschulen w ird  bei Reihenuntersuchungen auch auf Ge
sch lechtskrankhe iten untersucht. F ü r w e ib liche Berufsschulen 
kom m t die gleiche Maßnahme, so wünschenswert sie sein mag, n ich t 
in  Frage, te ils  aus M angel an E inrichtungen, te ils  wegen der Schw ie
r ig k e it der Feststellung, te ils  aus erziehlichen Gründen. M an w ird  
sich da m it denjenigen Fä llen begnügen müssen, wo ausreichender 
V erdacht vo rlieg t. A m  besten is t die gesundheitliche Überwachung 
da geordnet, wo ausreichend Schulärzte und -ä rz tinnen zur V e r
fügung stehen, so daß jäh rlich  eine Gesamtuntersuchung a lle r Schüler 
und Schülerinnen s ta ttfinden und nach Bedarf, v ie lle ich t m onatlich  
einmal, eine Sprechstunde im  Schulgebäude abgehalten werden kann.

Eine besondere Bedeutung kom m t der Zahnpflege zu. A u f 
diesem G ebiet hat Bonn un te r Professor K an to row icz  V o rb ild liches 
geleistet. A uch  Ham burg und andere O rte  haben besondere Schul
zahnklin iken. Die Behandlung e rfo lg t gegen eine ganz geringe, e in
malige, jährliche  Gebühr. Der E rfo lg  w ird  dadurch angestrebt, daß 
schon die ersten Anzeichen einer Zahnerkrankung behandelt werden, 
so daß später keine schwereren E ing riffe  nö tig  werden. Bei den 
jüngeren Jahrgängen hat sich diese Zahnpflege schon s ta rk  aus- 
gew irk t. In  Bonn besteht in  einer dortigen Berufsschule eine solche 
Zahnk lin ik , die a llerd ings auch von Schülern und Schülerinnen an
derer Schulen benutzt werden darf.

In  manchen Berufsschulgebäuden sind eigene ärz tliche  U n te r
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suchungsräume eingerichtet. So baut z. B. Hamburg ke in  neues Be
ru f sschulhaus ohne ein Untersuchungszimmer m it V orz im m er oder 
m it m ehreren k le ine ren  Um kleidekam m ern. In  jeder Schule sind 
außerdem Brausebadeeinrichtungen vorhanden.

S ta rk  werden die Schulärzte durch die Erholungsfürsorge in  
Anspruch genommen. D ieser stehen in  den Berufsschulen stärkere 
Hemmungen entgegen als im  allgem einbildenden Schulwesen. Die 
überwiegende M ehrzahl der Berufsschüler und -Schülerinnen steht 
in  einem Lehr- oder A rbe itsve rhä ltn is , und fü r eine längere U n te r
brechung der w irtscha ftlichen  T ä tig ke it is t die Zustimmung des Lehr
herrn  oder A rbe itgebers e rfo rderlich . D ie Rücksicht auf V erstim 
mungen hä lt die E lte rn  o ft davon ab, fü r  ihre K inde r einen U rlaub 
fü r Erholungszwecke beim Lehrherrn  oder A rbe itgeb  er einzuholen. 
Es kom m t auch n ich t selten vor, daß der Lehrherr die versäumte 
Ze it durch Hinausschieben des Endterm ins der Lehre einzuholen 
sucht. Bei Jugendlichen, die n ich t im  Lehrverhä ltn is  stehen, ist 
V e rlus t der A rbe itss te lle  zumeist die beklagenswerte Begle iterschei
nung. H ie r können die Bemühungen der Schule o ft segensreich 
w irken . D ie Behörden wenden sich gelegentlich auch an die In 
nungen oder Kam m ern, um deren E influß auf die ablehnenden Leh r
herren und A rbe itgeb e r zu erhalten. Die w eite re  E n tw ick lung  
dieser Bestrebungen hängt von der Gewöhnung der A rbe itgebe r an 
die Beru fsschulp flicht und die dam it zusammenhängenden Folge
erscheinungen ab. W enn die Krankenkassen oder Versicherungs
ansta lten die Verschickung energisch fordern, sind die W iderstände 
le ich te r zu überw inden.

D er Erholungsfürsorge unterliegen in  erster L in ie  Schüler und 
 ̂chülerinnen m it he ilbaren Leiden und solche m it unbefriedigendem, 

allgemeinen Körperzustand. Die K uren  müssen, wenn sie w irksam  
sein sollen, eine Dauer von mindestens sechs W ochen haben. Es 
g ib t in  Deutschland schon eine ganze A nzah l Erholungsheime, die 
nur m it Jugendlichen belegt werden. Die gemischte Belegung m it 
K indern  und Jugendlichen bew ährt sich im  allgemeinen nicht, noch 
weniger die Belegung eines Heimes m it Jugendlichen beider Ge
schlechter. D urch Zusam m enwirken von Fürsorgestelle und Berufs
schule w ird  in  manchen Heimen eine regelmäßige Belegung erz ie lt, 
was fü r die Heime wegen der W irts ch a ftlich ke it von großer Bedeu
tung is t (Dresden, Hamburg, F ra n k fu rt, S tu ttgart). Zahlen über den 
Umfang der Verschickung liegen bisher nur ganz vere inze lt vo r. Es 
is t zu hoffen, daß im  nächsten Jahrbuch Zusammenstellungen über 
eine größere A nzah l von O rten gegeben werden können. B ew ährt 
hat sich, daß an größeren Berufsschulen eine interessierte  L e h rk ra ft 
im  Einvernehm en m it dem Schularzt die fü r die Verschickungsarbeit 
e rfo rderlichen  Verw altungsarbe iten übern im m t und Fühlung m it den 
Fürsorgebehörden hält. Dies le tz te re  is t darum nötig, w e il in  der 
überwiegenden M ehrzahl der Fä lle  weder Krankenkassen noch
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Versicherungsanstalten oder E lte rn  die Kosten tragen können, so 
daß in  a llen  größeren Städten ein erheb licher T e il der Unkosten 
von den W ohlfahrtsäm tern  eingeworben werden muß. Es g ib t G roß
städte, die a lle in  fü r die Verschickung von Berufsschülern und -Schü
lerinnen jährlich  m ehr als 100 000 RM . aufwenden.

A n  a llen Berufsschulen w ird  im m er w ieder und erfreu licherw eise 
m it E rfo lg  versucht, G ruppen von Schülern oder Schülerinnen zum 
W andern zusammenzubringen. E ifr ig  sind auf diesem G ebiet be
sonders die großstädtischen Berufsschulen. Das W andern im  Klassen
verband w ie an den allgem einbildenden Schulen is t nur an Fach
schulen möglich, da die Berufsschüler einer Klasse zahlreiche ve r
schiedene A rbe itss te llen  haben und ih re  F erien  n ich t beliebig er
ha lten können. So b ilden sich denn Gruppen von Schülern oder 
Schülerinnen aus den verschiedensten Klassen. Sie nehmen na tü r
lich  die Vergünstigungen, die die Reichseisenbahnverwaltung fü r 
Jugendgruppen gewährt, ebenso die Vergünstigungen des Reichs
verbandes deutscher Jugendherbergen in  Anspruch., V ie lfach  be
sichtigen sie auf ih ren  W anderungen industrie lle  oder sonst in  ih r 
Fach schlagende Sammlungen, Museen, Anlagen. H ie r und da sind 
in  den Haushaltsplänen der Berufsschulen M it te l e ingeste llt, um 
bedürftigen Schülern Zuschüsse fü r solche Reisen zu gewähren. 
Auch Lehrherren, Innungen, Kam m ern geben als Präm ien derartige 
Zuschüsse.

In  den le tz ten  Jahren ist die Ausnutzung des Wochenendes 
ebenfalls von v ie len  Berufsschulen als Gelegenheit zu gemeinsamen 
W anderungen, in  diesen Fä llen sogar zumeist im  Klassenverbande, 
benutzt worden. In  B ie le fe ld  haben die Berufsschulen ein bestimmtes 
Ziel, eine besondere Jugendherberge. Ähnliches kann von Dresden 
berich te t werden. Die Ham burger Berufsschulen haben am Rande 
des Stadtgebietes in  fre ie r N a tu r sogar einen eigenen Jugendpark 
von mehr als 55 ha Größe m it U nterkunftsbaracken, großen Spie l
wiesen, Gehölzen, Heideflächen, Badegelegenheit und einer F re i
lichtbühne. E ine F ra n k fu rte r Berufsschule verw endet ein w e it 
draußen gelegenes Gelände gle ichzeitig  zu pflichtm äßigem  U n te rrich t 
im  Gartenbau.

A uch  die Schullandheimbewegung hat in  den le tz ten  Jahren 
in  die Berufsschulen ih ren  Einzug gehalten. So unterha lten v ie r 
Ham burger Berufsschulen eigene Schullandheime, deren Träger 
zumeist Vereine sind. In  diesen Heimen bringen Schüler oder Schü
lerinnen ih re  bisher noch kargen Ferien zu. D ie Gewährung von 
F re ize it n im m t un te r dem E influß der Berufsschule zu, und sowohl 
Lehrherren  und A rbe itgeb e r w ie  auch die A rbe itnehm ergew erk
schaften, daneben die H ausha ltsm itte l der Schule unterstü tzen be
dürftige  Schüler und Schülerinnen, dam it sie ihre dre i oder sechs 
Tage Ferien m it G le icha ltrigen  aus dem Schulverbande in  einem 
eigenen Heim  verbringen können. Ü ber die Bedeutung der Schul-
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Iandheimbewegung braucht nichts Näheres gesagt zu werden. Daß 
zur F inanzierung solcher Unternehmungen innerhalb des Berufs
schulwesens sogar Innungen, H andw erks- und Handelskammern ih re  
h ilfre iche  Hand bieten, is t ein glänzender E rfo lg  der W erbearbe it, 
die von den Berufsschulen betrieben w ird . Die fre ien Jugend
verbände sehen allerdings diese Bestrebungen n ich t im m er m it 
freund lichen Augen an, da sie befürchten, daß die Schule zu ihnen 
in  einen unerwünschten W e ttbew erb  t r i t t .  Das is t jedoch ganz a ll
gemein n ich t der Fa ll, da erfahrungsgemäß der größte T e il der 
berufsschulp flichtigen Jugend ke inen Jugendvereinen angehört.

Im m er m ehr setzt sich der Gedanke in  den Berufsschulen durch, 
daß planmäßige Leibesübungen betrieben werden müssen. Manche 
Schulen haben solche als ordentliches U n te rrich ts fach  in  ihrem  Lehr- 
und Stundenplan, Doch das sind Ausnahmen, Im  Regelfa ll sind 
Leibesübungen heute noch in  den Berufsschulen fre iw illig e  V eran
staltungen und werden der Jugendpflege zugerechnet. Darum  feh lt 
es zumeist auch an eigenen T urnha llen  fü r Berufsschulen. V ie lfach 
w erden die T u rnha llen  von allgem einbildenden Schulen gastweise 
benutzt. H ie r und da hat eine Berufsschule a llerdings schon eine 
eigene Turnha lle  (F ra n k fu rt a, M ,, Dresden, W ien, Hamburg). O ft 
sind Berufsschulen in  geräumten Gebäuden ehemaliger Volksschulen 
untergebracht und haben die vorhandene Turnha lle  übernommen. 
W ien  hat fü r  seine neue Berufsschule eine allerdings re ich lich  k le ine  
Turnha lle  gebaut, Hamburg baut fü r jedes neue Berufsschulhaus 
Turnha llen  und Gym nastiksäle m it Brausebädern und U m kle ide 
räumen. In  den meisten Berufsschulen g ib t es fre iw illig e  Schüler
gruppen fü r Turnen, Fußball, Schlagball, Faustball, Le ich ta th le tik , 
W andern und Schwimmen, h ie r und da auch fü r Rudern und K anu
fahren, Angeln, Tennis, Fechten, Skilaufen, Gebirgssport, an 
M ädchenschulen zahlreiche G ruppen fü r G ym nastik, Vo lkstanz und 
künstlerischen Tanz bis zu Bewegungs- und Sprechchören. F ü r den 
Schw im m sport werden im  W in te r in  G roßstädten auch die H a llen 
bäder verw endet. S port- und Schwimmfeste werden in  manchen 
O rten  abgehalten, w obei die Sieger m it D iplom en, Preisen, P lake tten  
des Reichspräsidenten oder, soweit es sich um Gruppen handelt, m it 
Geschenken fü r ih re  Schule ausgezeichnet werden. Über den Umfang 
der sportlichen Betätigung an Berufsschulen is t sehr schwer M a te ria l 
zu erhalten, da das B ild  ständig wechselt. Im  nächsten Jahrbuch 
soll Zahlenm ateria l gegeben werden.

Geistig w ird  alles, was die Berufsschulen auf dem G ebiet der 
Gesundheitsfürsorge leisten, in  einem besonderen U n te rrich t über 
Gesundheitspflege zusammengefaßt. W egen der geringen Stunden
zahl, die den Schulen im  allgemeinen zur Verfügung steht, können 
die Belehrungen meistens nur gelegentlich erfolgen. M an verw endet 
dazu Ausste llungen (z. B. gern die W anderausste llungen des Dresdner 
Hygiene-Museums), fü r die sexuelle Erziehung A u fk lä rungsthea te r
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stücke und Filme, w ie solche in  le tz te r Z e it mehrfach m it gutem 
r o S gezeigt worden sind. In  manchen Berufsschulen w ird  der 

U n te rrich t in  Gesundheitslehre innerha lb  der berufskund lichen 
ra c h e r e rte ilt, insbesondere bei Besprechung der Gefahren im  Be
triebe, der U nfa llverhütungsvorschriften , der Betriebshygiene. In  
anderen Berufsschulen werden die Belehrungen im  ku ltu rkund lich en  
U n te rrich t geboten, w ie sich denn h in te r dem Namen K u ltu rkunde  
o ft zur Hauptsache ein U n te rr ich t in  Gesundheitslehre vers teckt. 
A uch  m it dem staatsbürgerlichen U n te rrich t werden derartige Be
lehrungen verbunden. Es g ib t jedoch Berufsschulen, die ein m it 
eigenen Stunden ausgerüstetes U n te rrich ts fach  Gesundheitslehre 
haben, in  dem planmäßig die w ich tigsten  Gebiete der Hygiene ab
gehandelt werden, In  Mädchenschulen b ie te t sich bei Besprechungen 
im  hausw irtschaftlichen U n te rrich t, bei den K och lek tionen  und im  
U n te rrich t in  K ranken-, Säuglings- und K inderpflege re iche Gelegen
he it fü r hygienische Belehrungen. U n te rs tü tz t w ird  der m ündliche 
U n te rrich t durch B ilder, Tafe ln, M odelle .

E inen erheblichen Umfang hat in  den Berufsschulen die Jugend
pflege im  engeren Sinne angenommen, die geistige Jugendpflege und 
die G eselligke it. A n laß  dazu b ie ten zunächst die Schulfe iern. Solche 
finden als Entlassungsfeiern, E rinnerungsfe iern (Jubiläen), E in 
weihungsfeiern, Verfassungsfeiern s ta tt. Daneben stehen gelegent
liche, festliche Veranstaltungen, bei denen sich Schüler, Lehrer, E lte rn  
und Schulinteressenten zusammenfinden. F ü r a lle  diese Zwecke 
brauchen die Schulen besondere Räume, und so g ib t es denn in  
neueren Berufsschulbauten auch schon A u len, Versammlungsräume, 
Festräume, ausgestattet m it einem Flügel oder einem K la v ie r, einem 
Harm onium  oder gar m it e iner Orgel.

_ Sehr a llgem ein haben die Berufsschulen Ausle ihbüchere ien e in
gerich te t. M anche Großstädte haben darauf a llerdings im  H in b lic k  
auf die vorhandenen ö ffentlichen Leihbüchereien und Lesezimmer 
ve rz ich te t. W o aber derartige E inrich tungen dem Bedürfn is n ich t 
genügen, sind Schulbüchereien aus dem Gedanken heraus entstanden, 
die heranwachsende Jugend pos itiv  vo r Schund und Schmutz zu be
wahren und sie m it den Schätzen der deutschen, in  A usw ah l auch 
frem der L ite ra tu re n  v e rtra u t zu machen. Die Büchereien sind in  
manchen Berufsschulen in  eigenen Räumen aufgeste llt, m it denen 
zugleich ein Leseraum verbunden ist. D ie Schüler w erden o ft zur 
V erw a ltung  der Bücherei un te r A u fs ich t von Lehrern  herangezogen. 
In  Dresden hat sich an einer Berufsschule ein Lesekreis gebildet, in  
dem die Bücher um herwandern und auch gelegentlich besprochen 
werden,^ Ham burg sieht in  jedem Neubau einer Berufsschule eine 
Bücherei m it Leseraum im  Bauprogram m  vor. In  einigen Städten 
werden in  den Leseräumen auch Zeitungen und Z e itsch riften  aus
gelegt. D ie A usw ah l der Bücher ist noch wenig geordnet. O ft hä lt 
sich die Schule an die L iste  der Vere in ig ten  Deutschen Prüfungs

11*
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ausschüsse fü r Jugendschriften. Jedoch hat dessen A rb e it in  Berufs
schullehrerkre isen K r it ik  gefunden, da sie zu einseitig auf schön
geistige L ite ra tu r Rücksicht n im m t, die übrigen Gebiete jedoch nur 
ungenügend bedenkt. In  Nürnberg und Hamburg sind darum Berufs
schullehrerkre ise zusammengetreten, die sich im  Anschluß an die 
Vere in ig ten  Prüfungsausschüsse des Deutschen Lehrervere ins m it 
der Prüfung und Ausw ahl von besonderer L ite ra tu r fü r die berufs
schulpflichtige Jugend befassen.. D ie A rb e ite n  stehen noch im  A n 
fang, und so sehen denn die Büchereien in  den Berufsschulen noch 
sehr buntscheckig aus, was zw ar n ich t in  jeder H ins ich t e in Nachte il 
ist, was aber auch zur E inste llung von Büchern m it geringem W e rt 
füh rt.

W o sich ein lite ra tu rfre u d ig e r und rezitationsbegabter Lehrer 
findet, werden in  Berufsschulen Lese- und L ite ra turabende abge
halten. Solches is t m ir aus Dresden und Ham burg bekannt. M anch
mal führen diese Abende zur B ildung einer Schauspielergruppe aus 
Schülern, und in  einer ganzen A nzah l von Berufsschulen werden 
regelmäßig Theaterstücke aufgeführt. Daran bete iligen sich auch 
gern W erkschulen, d. h. Berufsschulen, die von industrie llen  W erken  
unterha lten werden. Manche Berufsschulgebäude verfügen über 
eigene Schulbühnen. A uch  M usikgruppen bilden, sich häufig. Eine 
ganze A nzah l von Schulen hat eigene Schülerorchester, M ädchen
berufsschulen haben Schülerinnenchöre und Volkstanzgruppen. In 
manchen Berufsschulen sind die beim  W andern gebräuchlichen 
M usik instrum ente  sehr be liebt. A u f Fe iern  und Festen w irke n  diese 
Gruppen gewöhnlich m it. Bekanntgeworden sind auch Bastelgruppen, 
Photosport- und zahlreiche andere Liebhabergruppen.

N ötig  is t fü r solche Zwecke eine entsprechende Unterbringung 
in  der Schule, Daher w ird  im m er s tä rke r fü r jede Berufsschule ein 
Jugendheim gefordert. Ü ber den B egriff is t man sich n ich t übera ll 
ganz k la r. Gelegentlich w ird  da run te r ein größerer Versammlungs
raum oder Festsaal verstanden. In  anderen Berufsschulen werden 
Lehre r- oder Konferenzzim m er fü r die Zusammenkünfte k le ine r 
G ruppen verw endet. In  F ra n k fu rt a.,M., in  W ien, in  Ham burg haben 
manche Berufsschulen Jugendheime m it besonderer E inrich tung  
innerhalb des Schulgebäudes. In  W ien  is t das ein großer, he lle r Saal 
m it k le inen  gedeckten Tischen, festlich  und doch behaglich. H ie r 
können die Schüler auch bescheidene M ahlze iten e rha lten oder das 
m itgebrachte Essen verzehren. Zeitungen, Ze itschriften , Bücher 
stehen zu ih re r Verfügung. In Ham burg g ib t es m ehr als ein Dutzend 
solcher Heime. Das sind te ils ehemalige Klassenzimmer, die durch 
Umbauten, durch behagliche H errich tung  und Aussta ttung m it 
schön w irkenden  M öbeln, B ildschm uck, einem K lav ie r, fa rb igen V o r
hängen, hübschen Lampen usw. eine große A nziehungskra ft ausüben. 
E inige Bücherschränke, ein Schrank m it B re tt-  und U nterha ltungs
spielen b ie ten Gelegenheit zur Beschäftigung. In  Neubauten sind 
die dazu bestim m ten Räume von vornhere in  vorgesehen worden.
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Eine Schule hat außerdem ein Bastelzim m er erhalten. Besucht 
werden die Heime an Abenden und Sonntags. D er Besuch is t im  
W in te r s tä rke r als im  Sommer. Es w ird  ke in  W e rt darauf gelegt, 
daß nur Schüler der in  Frage kommenden Schule das Heim  besuchen, 
U nterrich tsveransta ltungen finden n ich t statt, höchstens gemeinsamer 
Gesang und eine kurze Ansprache des H eim le ite rs, auch w ohl eine 
Vorlesung oder ein V ortrag . H e im le ite r sind besonders fü r diesen 
Zw eck in teressierte  Lehrer, A be r auch ganze Klassen oder Gruppen 
aus einer Klasse benutzen die Jugendheime un te r Führung ih re r 
Lehre r oder Lehrerinnen,

Bei a llen geselligen und pflegerischen Veransta ltungen der Be
rufsschulen können die Schülervertre tungen sehr beh ilflich  sein. 
Zw ar hat n ich t jede Schule m it ihnen unbedingt gute Erfahrungen 
gemacht. Bei verständiger H altung der Lehrerschaft läß t sich jedoch 
die E in rich tung  zu einem tä tigen H e lfe r auf den genannten Gebieten 
en tw icke ln . D am it g le iten  w ir  ebenso w ie  m it den Gruppen, die 
irgendeine L iebhaberei pflegen, a llm ählich  ins G ebiet der fre ien  
Jugendpflege oder Jugendbewegung, in  die vereinsmäßig verbundene 
Jugend über. Is t das erre ich t, so hat die Schule den größten T e il 
ih re r Aufgaben geleistet; denn die Selbständigmachung der Schüler 
is t eins ih re r vornehm sten Ziele, und die w e ite re  E n tw ick lung  kann 
sie ruhig den Verbänden überlassen.

Die gesamte, h ie r aufgezeichnete T ä tig ke it der Berufsschule auf 
dem G ebiet der Jugendfürsorge und Jugendpflege e rfo rde rt das V o r
handensein von besonders dafür in teressierten Lehrern  und Lehre
rinnen. Ja, meistens is t der Umfang, die R ichtung und die Güte der 
A rb e it auf die beiden Augen eines einzigen Lehrers geste llt. Z ieht 
er sich von der A rb e it zurück oder geht er von der Schule ab, dann 
is t die ganze fre iw illig e  A rb e it in  G efahr oder h ö rt auch so fo rt auf. 
Jugendfürsorge und Jugendpflege in  Berufsschulen is t also in  hohem 
Maße eine Personenfrage. D er dazu erfo rderliche  Lehre r muß a llge
meine menschliche und pädagogische E igenschaften haben, die ihn 
w e it über den D urchschn itt hinausheben. E r muß über hervorragende 
Fäh igke iten der Jugendführung verfügen. Darum  kann die jugend
pflegerische und jugendfürsorgerische A rb e it, die h ie r gekennzeichnet 
ist, auch n ich t von obenher irgendeinem Berufsschullehrer übertragen 
werden. E r muß solche A rb e it fre iw illig  auf sich nehmen. D ie Vor
gesetzten S te llen können aber sehr v ie l zum Gelingen der A rb e it 
beitragen, indem sie verständn isvo ll auf die Wünsche eingehen, E r
le ichterungen gewähren, E inrich tungen beschaffen, M it te l zur V e r
fügung ste llen und m oralische H ilfe  leisten.

Aus alledem  erg ib t sich, daß die Berufsschule tro tz  der wenigen 
wöchentlichen U nterrichtsstunden, die ih r  nur einen schwachen E in 
fluß auf die Jugend ermöglichen, durch fürsorgerische und pflege
rische A rb e it zu einem sehr w ich tigen  F a k to r der Jugenderziehung 
werden kann. In  der w e ite ren  Ausgestaltung dieser Tätigke itszw eige 
w ird  eine besonders s tarke Rechtfertigung fü r sie liegen.



166 Schul W ohlfahrtspflege

IV . S C H U L E  U N D  B E R U F S B E R A T U N G
V O N  B. K L O P F E R

Die Beziehungen zwischen dem Schulwesen und der öffentlichen 
Berufsberatung haben sich seit dem durch den le tz ten  B erich t im  
Jahrbuch 1927 erfaßten Ze itraum  n ich t w esentlich geändert, da sich 
die do rt geschilderten Vorgänge (die Um organisation der Berufs
beratung und w irtscha ftliche  Verhältn isse) noch n ich t bis zu einer 
K lä rung der Sachlage e n tw icke lt haben.

Zahlenmäßig läßt sich über die O rganisation der öffentlichen 
Berufsberatung nach einer Erhebung der H auptste lle  der Reichs
ansta lt fü r A rb e itsve rm ittlu n g  und Arbeits losenversicherung vom 
1. M a i 1929 folgendes m itte ilen :

Es g ib t innerhalb der Reichsansta lt in fo lge der stra ffe ren D urch- 
organisation (Zusammenlegung k le in e re r A rbeitsnachweise) nur noch 
166 hauptam tlich  besetzte Berufsberatungsstellen und 134 nebenamt
liche Stellen, Beschäftig t sind 471 hauptam tliche Fachkrä fte  der 
Berufsberatung und 349 nebenam tliche K rä fte , w obei der A n te il der 
Lehrerschaft, nam entlich an den nebenam tlichen K rä ften , sehr e r
heblich ist.

Naturgemäß w urde durch die S chw ie rigke it der organisatorischen 
Um stellung die E ntfa ltung  der Beziehungen zum Schulwesen vo rübe r
gehend zurückgedrängt, so daß sich die A usw irkung  der neuen 
Organisation in  dieser R ichtung auch je tz t noch n ich t übersehen läßt.



A N H A N G
DAS ZENTRALINSTITUT FÜR ERZIEHUNG 

UND UNTERRICHT
A rb e itsb e rich t fü r  d ie Z e it vom  1. A p r i l  1925 bis 1. A p r i l  1929.

I. A L L G E M E IN E S .
Über Entstehung und Aufbau des Zentralinstituts für Erziehung und Unter

richt ist in den voraufgegangenen Jahrbüchern ausführlich berichtet worden. Hier 
sei zusammenfassend gesagt, daß das Institu t eine gemeinnützige pädagogische 
Einrichtung ist, die von der „Jubiläumsstiftung für Erziehung und U nterricht“ 
getragen wird. In ihrem Vorstand sind Reich, Länder, Städte, Lehrerverbände 
und die „Gesellschaft der Freunde des Zentralinstituts" vertreten. Zweigstellen 
des Instituts bestehen in Köln und Essen.

Das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht wurde im März 1915 ge
gründet als Sammel-, Auskunfts- und Arbeitsstelle für Erziehungs- und U nter
richtswesen, nachdem bereits längere Zeit vorher von staatlichen und städtischen 
Stellen sowie von der Lehrerschaft über die Einrichtung eines Reichsschulmuseums 
und einer zentralen Stätte für die wissenschaftliche und pädagogische Förderung 
der Lehrerschaft verhandelt worden war. Im Laufe der Jahre hat sich die Tätig
keit des Instituts stets den pädagogischen Bedürfnissen der Zeit anzupassen ge
sucht. Gegenwärtig lassen sich seine Aufgaben folgendermaßen kennzeichnen:

1. Unterstützung der Unterrichtsbehörden bei der Durchführung von Ver
ordnungen, Richtlinien, Versuchen und methodischen Neuerungen;

2. Fortbildung der Lehrerschaft an Volks-, mittleren, höheren und Berufs
schulen durch Sammlung und Bereitstellung von pädagogischem M aterial (Lehr
mitteln, Büchern, Unterrichtsergebnissen), durch Veranstaltung von Vorträgen, 
Tagungen, Lehrgängen, Arbeitswochen und Studienfahrten und durch Vorträge im 
Rundfunk;

3. Beobachtung der pädagogischen Strömungen und Vorgänge im In- und 
Auslande, Klärung praktischer Schul- und Bildungsfragen, Untersuchungen päd
agogischer und psychologischer A rt sowie Durchführung pädagogischer Bestand
aufnahmen;

4. Auskunftserteilung an Behörden, Schulen und private Stellen und Personen 
in pädagogischen Fragen; Beratung, insbesondere Schul-, Erziehungs- und Berufs
beratung; amtliche Begutachtung von Bildstreifen und Schallplatten.

Die Durchführung dieser Arbeiten geschieht in sechs Abteilungen (Verwal
tungsabteilung, Pädagogische Abteilung, Ausstellungsabteilung, Ausländsabteilung, 
Kunstabteilung und Bildstelle), von denen die Verwaltungsabteilung im Laufe der 
Berichtszeit, und zwar am 1. A p ril 1928, eingerichtet wurde. Am 1. A p ril 1929 ist 
der Rundfunk aus der pädagogischen Abteilung herausgelöst und als siebente 
selbständige Abteilung zu den übrigen bereits bestehenden hinzugetreten.

I I .  V E R W A L T U N G S B E R IC H T .
Den Vorsitz im G e s a m t v o r s t a n d  und im g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n  

V o r s t a n d  der Jubiläumsstiftung für Erziehung und Unterricht führt seit Februar 
1922 der Preußische M inister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, Professor 
D. Dr. Dr.-Ing. B e c k e r ;  sein S tellvertreter ist seit dem Ausscheiden des Staats-
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Sekretärs Heinrich Schulz aus dem Amt der M inisteria ld irektor im Reichsministe
rium des Innern, P e l l e n g a h r .

Das Amt  als G e s c h ä f t s f ü h r e r  des geschäftsführenden Vorstandes 
bekleidet nach wie vor Geheimer Ober-Regierungsrat Professor Dr. P a l l a t ,  der 
am 1, A p ril 1928 das Amt des Kurators der Universität Halle übernommen hat. 
In seinen Händen befindet sich zugleich die Gesamtleitung des Zentralinstituts 
für Erziehung und Unterricht und insbesondere die Leitung der Kunstabteilung. 
Sein Stellvertreter in der Gesamtleitung des Zentralinstituts ist Professor 
Dr, L a m p e .

Es leiten außerdem: die Verwaltungsabteilung Geheimer Rechnungsrat 
G e n n b u r g ,  die Pädagogische Abteilung seit dem 1. Oktober 1928 Oberschul
ra t i. W. H i 1 k e r. Während des ersten Teils der Berichtszeit hat die le tz t
genannte Abteilung vom Dezember 1922 an unter der Leitung von Prof. Dr. Lampe 
gestanden. Als M itarbeiter in der Pädagogischen Abteilung waren wie in den 
Vorjahren beschäftigt Lehrer K o n e t z k y  mit Angelegenheiten der Fortbildung 
für Volksschulen und Studienfahrten, ferner Oberschullehrer W e s t e r m a n n  
m it Angelegenheiten der Fortbildung für M ittelschullehrer, staatsbürgerlichen 
Lehrgängen, Einführungskursen für Einheitskurzschrift, Lehrgängen für W erkarbeit 
sowie mit Angelegenheiten des Pädagogischen- und Schulfunks. Vorsteher der 
Auskunftsstelle für Jugendkunde ist nach wie vor Dr. B o b e r t a g .  In die 
Pädagogische Abteilung ist am 1, Januar 1926 Dr. K l o p f e r  neu eingetreten. 
Er nimmt die Geschäfte in der Berufsberatungsstelle sowie in der Auskunfts
stelle für Erziehungsberatung wahr, ferner bearbeitet er die Angelegenheiten 
des Berufsschulwesens und der Heilpädagogik. Die Ausländsabteilung wurde 
wie bisher von Stadtschulrat i. R. N i e m a n n , die Ausstellungsabteilung von 
Dr. L  a d e w i g geleitet. Neben der Leitung der Pädagogischen Abteilung hat 
Oberschulrat H i 1 k e r auch die der Kunstabteilung I (Zeichen- und W erkunter
richt, Kunstbetrachtung und Körpererziehung, insbesondere Gymnastik). Die A n
gelegenheiten der Kunstabteilung II, nämlich die der Sprecherziehung, des Jugend- 
und Laienspieles, bearbeitet nach wie vor Dr. L e b e d e.

Als Kunstabteilung III wurde in  der Berichtszeit eine Musikabteilung 
errichtet, deren Tätigkeit sich auf das gesamte musikalische Unterrichts- und E r
ziehungswesen erstreckt. Sie w ird  von M inisteria lrat K e s t e n b e r g  geleitet, dem 
dabei Studienrat Dr. F i s c h e r ,  Dr. R e i c h e n b a c h  und Frau Dr. D i s p e k e r  
zur Seite stehen. Vorsitzender der im November 1927 beim Zentralinstitut ein
gerichteten Prüfungsstelle für Schulmüsikplatten ist der D irektor der Staatlichen 
Akademie für Kirchen- und Schulmusik, Professor Dr. M o s e r .

A ls M itarbeiter und Stellvertreter in der von Professor L a m p e  geleiteten 
Bildstelle des Zentralinstituts ist seit Februar 1928 der D irektor des städtischen 
Filmseminars, Dr. G ü n t h e r ,  beschäftigt.

Die r ä u m l i c h e  B e e n g u n g  des Zentralinstituts, die sich besonders bei 
größeren Veranstaltungen im großen Saale bemerkbar machte, der zugleich als 
Vortrags- und Ausstellungssaal dienen muß, führte im Jahre 1926 zu seitlichen 
Anbauten an diesen Saal, nach deren Vollendung der Saal von den Schränken 
für die dauernde Lehrmittelausstellung freigemacht und zur Unterbringung von 
etwa 600Personen bei Vorträgen, Vorführungen und Konzerten hergerichtet werden 
konnte. Die Einweihung des vergrößerten Saales fand am 6. November 1926 unter 
gleichzeitiger Vorführung von Jugendspielen statt. Für die Aufnahme kürzerer, 
großer Sonderausstellungen ist er auch weiterhin noch unentbehrlich.

M it dem 9. Januar 1926 ist die Z w e i g s t e l l e  E s s e n  des Zentralinstituts 
für Erziehung und Unterricht, die wegen der Besetzung der Stadt Essen durch die 
Franzosen einige Jahre geschlossen werden mußte, wieder eröffnet worden. Die 
Leitung liegt in den Händen des Oberstudiendirektors V o 11 m a n n und des 
Rektors B ü n g e r.

Am 6. November 1926 fand eine Mitgliederversammlung der „ G e s e l l 
s c h a f t  d e r  F r e u n d e  d e s  Z e n t r a l i n s t i t u t s "  statt, in der die Rech
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nungsabnahme sowie eine Neuwahl des Gesamtvorstandes der Gesellschaft erfolgte 
und verschiedene Satzungsänderungen beschlossen wurden. Eine weitere M it
gliederversammlung wurde am 22. März 1929 abgehalten, die gleichfalls der Rech
nungsabnahme und der Neuwahl des Gesamtvorstandes der Gesellschaft diente und 
in der ferner Frau Stuidiendirektorin Dr. M o l t h a n  (Neuzelle) den weiteren A u s 
b a u  d e r  V e r a n s t a l t u n g e n  d e s  Z e n t r a l i n s t i t u t s  i n  d e r  P r o v i n z  
anregte und Oberschulrat i. W. H i 1 k e r über die Notwendigkeit P ä d a g o g i 
s c h e r  B e s t a n d s a u f n a h m e n  berichtete. Nach dem Beschlüsse des 
Gesamtvorstandes der Gesellschaft der Freunde w ird  dem Zentralinstitut für 
pädagogische Forschungsarbeit auf die Dauer von drei Jahren aus M itte ln  der 
Gesellschaft der Freunde ein laufender Zuschuß bewilligt. Im unmittelbaren 
Anschluß an die beiden Mitgliederversammlungen tra t der Gesamtvorstand zum 
Zweck der Wahl des geschäftsführenden Vorstandes und der Wahl eines 
neuen Vorsitzenden des Gesamtvorstandes zusammen, nachdem Staatsminister 
Dr, S c h m i d t - O t t  dieses Amt niedergelegt hatte. An seiner Stelle wurde 
Staatsminister a. D. Dr. B o e l i t z  zum Vorsitzenden des Gesamtvorstandes der 
Gesellschaft der Freunde gewählt.

I I I .  D IE  T Ä T IG K E IT  D E R  A B T E IL U N G E N .

1. D IE  P Ä D A G O G I S C H E  A B T E I L U N G .
Zum Aufgabenkreis der Pädagogischen Abteilung gehören alle pädagogischen 

Fragen der verschiedenen Schularten und Lehrergruppen, soweit sie nicht künst
lerischer A rt sind. Für die letzteren ist die Kunstabteilung zuständig. Die A rbe it 
vollzieht sich in  der Form von Veranstaltungen für die Lehrerschaft, eigenen 
Arbeiten und Auskunftserteilung an Ratsuchende.

Veranstaltungen.
Die Veranstaltungen für die Lehrerschaft bestanden in der Berichtszeit aus 

Vortragsreihen, Tagungen, Lehrgängen, Arbeitswochen und Studienfahrten.
V o r t r a g s r e i h e n ,  In den Vortragsreihen wurden zeitgemäße pädago

gische Fragen in Form von miteinander im Zusammenhang stehenden Einzelvor
trägen behandelt. Zur Vorbereitung der Gedenkfeier von Pestalozzis 100. Todes
tag am 17. Februar 1927 fanden im Großen Saal des Instituts „ S e c h s  P e s t a 
l o z z i - A b e n d e "  statt, an denen eine wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit der Gedankenwelt Pestalozzis gegeben wurde. Es sprachen am 7. Januar 1927 
Prof, Dr. N o h 1, Göttingen, über „D ie geistige W elt Pestalozzis", am 13. Januar 
1927 Dr. Charlotte B ü h l e  r ,  Wien, über „Pestalozzis Forderung der Beachtung 
der Individuallage bei der Erziehung und ihre wissenschaftliche Grundlegung in 
der Kinder- und Jugendpsychologie", am 20. Januar 1927 D irektorin  L ily  D r o e -  
s c h e r ,  Berlin, über „Pestalozzi und die erziehliche Bedeutung der M utter“ , am 
27, Januar 1927 Prof. Dr. S p r a n g e r ,  Berlin, über „Das Prinzip der Anschauung 
bei Pestalozzi und seine Auswirkung in der neuen Pädagogik“ , am 4. Februar 
1927 Professor Dr. F 1 i t n e r , Kiel, über „D ie sozialpädagogischen Bestrebungen 
Pestalozzis und ihre Bedeutung für die Gegenwart", am 10. Februar 1927 Lic. 
Dr. D e l e k a t ,  Berlin, über „Pestalozzi und die religiöse Erziehung". Die Vor
träge fanden so starken Anklang, daß der weite Raum des Großen Saales kaum 
ausreichte, um die Besucher zu fassen.

Das rege pädagogische Leben, das im letzten Jahrzehnt nicht nur in Deutsch
land, sondern in allen Kulturländern der W elt sich bemerkbar macht, gab Veran
lassung, die pädagogischen Vorgänge des Auslandes der Lehrerschaft in Vorträgen 
zur Kenntnis zu bringen. Unter dem Gesichtspunkt der „ V e r g l e i c h e n d e n  
E r z i e h u n g s k u n d e "  sprechen seit 1928 ausländische Pädagogen, die Berlin 
besuchen, im Zentralinstitut von Zeit zu Zeit über die pädagogischen Bestrebungen 
und Versuche ihres Landes. Den Anfang machte Prof. Dr. D e l  M a n z o  von der 
Pädagogischen Fakultät der Columbia-Universität, New York, im August 1928 m it
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drei Vorträgen über „D ie Erziehungsarbeit in den amerikanischen Schulen",: den 
„Organischen Aufbau der höheren Schulen der Vereinigten Staaten" und „Die 
A rbeit der amerikanischen Volksschulen“ (mit Vorführung eines Films über di? 
Platoon-Schulen der Stadt Detroit). Am 19. November 1928 sprach Prof. K a n d e l ,  
New York, über „The Meaning of American Education", am 22. Januar 1929 Prof! 
Dr. R a u p ,  New York, über „Psychology and Education in America“ , am 
28. Januar 1929 Mlle. B u t t s ,  Genf, über „D ie A rbe it des Internationalen Erzie
hungsbüros in Genf".

„ P ä d a g o g i s c h e  F r a g e n  d e r  V o l k s s c h u l e "  behandelte eine 
Vortragsreihe in B r e m e r h a v e n. Die einzelnen Themen lauteten: „Schule und 
Elternhaus" (Oberstudiendirektor Dr. Schlemmer, Frankfurt a. d. O-, am 29. No
vember 1928), „Freie geistige Schularbeit" (Dozentin Lotte Müller, Leipzig, am 
10. und 11. Januar 1929), „Sütterlin-Schreibweise" (Lehrer Stoltefuß, Elberfeld, am 
18. März 1929), „Innenaufbau der Volksschule auf Grund freier geistiger Tätigkeit 
der Schüler" (Geh. Rat Prof. Dr. Karstadt, Hannover).

Eine vierte Vortragsreihe in  Berlin war den „ S c h w e r e r z i e h b a r e n  i n  
d e r  N o r m a l e r z i e h u n g "  gewidmet. Es sprachen am 24. Januar 1928 Dr. A rthur 
K r o n f e l d ,  Berlin, über „Erscheinungsformen der Geisteskrankheiten und der 
Psychopathie im Kindes- und Jugendalter", am 31. Januar 1928 Dr. Bruno 
K l o p f e r ,  Berlin, über „D ie Zusammenhänge von Erziehung und Fehlentwick
lungen , am 7. Februar 1928 Erwin L i n d n e r ,  Spandau, über „D ie Behandlung 
der Schwererziehbaren . Eine ähnliche Vortragsreihe wurde unter M itw irkung 
von Sanitätsrat Dr. J u l i u s b u r g e r ,  Dr. K l o p f e r  und Landgerichtsdirektor 
F r a n c k e am 10. und 24. März 1928 in G u b e n  und S o m m e r f e l d  gehalten. 
Einen lebendigen Gedankenaustausch unter Fachleuten bezweckten die Berichte 
aus der „ P r a x i s  d e r  H e i l e r z i e h u n g s h e i m e " ,  die in der Zeit von 
Januar bis März 1929 im Zentralinstitut von führenden Persönlichkeiten der Heil
pädagogik erstattet wurden,

T a g u n g e n .  Die Tagungen des Zentralinstituts dienen der systematischen
Erörterung allgemeiner Erziehungs- und Bildungsfragen, die aus bestimmten A n
assen in den Vordergrund des Interesses treten. Infolge der durchgreifenden 

Umgestaltungen die sich auf dem Gebiete des deutschen Schulwesens vo ll
ziehen, nehmen die Tagungen einen breiten und wichtigen Raum in der A rbe it des 
Instituts ein. In der Berichtszeit ging die Erörterung vor allem um die beiden 
tragen „Schulform und Bildungsziel" und „D ie Erziehungsaufgabe der Schule".

Der Orientierung über „ S c h u l f o r m  u n d  B i l d u n g s z i e l "  dienten 
eine Reihe von Tagungen, auf denen die besonderen Aufgaben der einzelnen Schul
formen Umrissen wurden. Auf dem Gebiete der höheren Schulbildung war bereits 
im Jahre 1923 das Bildungsziel der Realschule und im Jahre 1924 die Bildungs
aufgabe von Lyzeum und Oberlyzeum herausgearbeitet worden. Es folgten 1925 
in kurzen Abständen die Berliner Tagungen: „ D a s  G y m n a s i u m "  vom 6. bis
9. A pril, „ D a s  L a n d e r z i e h  wn g s h e i m “ vom 18. bis 20. Mai (in Verbindung 
mit der Vereinigung der Landerziehungsheime und Freien Schulen) und „ D i e  
M i t t e l s c h u l e  vom 28. bis 30. Dezember (in Verbindung mit dem Preußi
schen Verein für das m ittlere Schulwesen). Im Jahre 1926 wurden die Bildungs
aufgaben der „ R e f o r m a n s t a l t e n  u n d  O b e r r e a l s c h u l e n "  vom 4. bis 
7, Oktober in hrankfurt am Main, im Jahre 1928 Wesen und Bildungsziel der über 
das Lyzeum hinausgehenden „ F r a u e n s c h u l e n “  vom 2. bis 4. A p ril in Berlin 
erörtert. Es würde zu w eit führen, auf die Einzelvorträge und die Auswirkungen 
dieser großen Veranstaltungen einzugehen, zumal da ihre Verhandlungen und 
Ergebnisse in einer Reihe von Veröffentlichungen (s. dort) unter gleichem T ite l 
gedruckt erschienen sind.

In diesen Zusammenhang dürften auch vier weitere Tagungen gehören, von 
denen zwei der Entstehung und Verbreitung des „ S c h u l l a n d h e i m s "  ge
widmet waren. Gelegentlich der Tagung der Landerziehungsheime und Freien 
Schulen führte die Überlegung, wie der wohltätige pädagogische Einfluß des Land
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lebens wenigstens vorübergehend auch den Schülern und Schülerinnen der Groß
stadtschulen zugänglich gemacht werden könne, zu der Erwähnung einzelner be
reits bestehender Landheime, in die seit einigen Jahren Klassen großstädtischer 
Schulen für zwei bis drei Wochen übersiedelten, um dort Erholung, Bildung und 
Gemeinschaftssinn im Zusammenleben von Lehrern und Schülern bei U nter
richt, werktätiger A rbe it und auf Wanderungen zu pflegen. Besonders warm 
traten auf Grund ihrer praktischen Erfahrungen für diese Neuerung Geh. Rat 
Dr. Walther, Frankfurt a. M., und Vizepräsident Dr. Borbein, Kassel, ein. Das 
Zentralinstitut veranstaltete auf ihre Anregung hin zunächst eine Bestandaufnahme 
(s. S. 181), die zu dem überraschenden Ergebnis führte, daß bereits gegen 120 
solcher Heime in Deutschland vorhanden waren. Auf der Tagung „ D a s  L a n d 
h e i m  “ am 6. und 7. Oktober 1925 in Berlin wurden der Stand der Bewegung, 
das Leben im Heim, die Gestaltung des Unterrichts, hygienische Vorteile, Organi
sa tio n - und Kostenfragen in Vorträgen und einer kleinen Ausstellung vor einer 
zahlreichen Zuhörerschaft dargelegt. Die Einzelheiten können in dem Buche „Das 
Schullandheim“ (s. Veröffentlichungen) nachgelesen werden. Die Vertreter der Schul
landheimbewegung schlossen sich zusammen zum „Reichsbund der deutschen Schul
landheime" und veranstalteten zusammen mit dem Zentralinstitut am 1. und 2. Oktober 
1926 in Düsseldorf eine „ I I .  S c h u l l a n d h e i m t a g u n g “ , die im wesentlichen 
die weitere Ausgestaltung der Bewegung und die Beseitigung der w irtschaftlichen 
Schwierigkeiten erstrebte. — In Verbindung m it der „ F r e i e n  W a l d o r f 
s c h u l e "  in Stuttgart veranstaltete das Zentralinstitut vom 31. Mai bis 2. Juni 
1926 im Bürgersaal des Neuen Rathauses zu Berlin-Schöneberg eine Tagung, um 
die breitere pädagogische Öffentlichkeit über Wesen, Bildungsziel und A rbe its
methoden dieses Schulversuchs, der die Vereinheitlichung von Volks- und höherer 
Schule darstellt, zu unterrichten. M it der Tagung war eine Vorführung pädago
gischer Eurhythmie und eine Ausstellung von Schülerarbeiten der verschiedensten 
A rt (Malereien, Zeichnungen, Nadelarbeiten, Holzspielzeug, Schnitzereien, Buch
einbände) verbunden. — Als neuartige Schulform kann auch der „ A r b e i t s 
s c h u l g a r t e n "  angesehen werden, wie er sich in der Kriegs- und Nachkriegs
zeit in einer Reihe von Städten entw ickelt hat. Eine Tagung in D r e s d e n ,  
die vom 18, bis 22. Juni 1926 zusammen mit der „Arbeitsgemeinschaft Sächsischer 
Lehrerverbände" veranstaltet wurde und sich auf den von den sächsischen 
Lehrerverbänden angelegten Arbeitsschulgarten in  der Dresdener Jubiläums
gartenbau-Ausstellung stützte, suchte die Arbeitsschulgarten-Bewegung für alle 
Schulgattungen zu fördern und die Formen ihrer Verw irklichung zu klären.

Die E r z i e h u n g s a u f g a b e n  d e r  S c h u l e  waren Gegenstand der 
Erörterung auf drei größeren Tagungen, Vom 3. bis 5. Januar 1927 veranstaltete 
das Zentralinstitut in  Gemeinschaft m it dem Landesverein Preußischer Volksschul
lehrerinnen, dem Verein Katholischer Deutscher Lehrerinnen, dem Landesverband 
Preußischer Lehrerinnen für Nadelarbeit, Leibesübungen und Hauswirtschaft und 
dem Reichsverband der Lehrerinnen an Beruflichen Schulen eine Reihe von Vor
trägen über „ D i e  V o l k s s c h ü l e r i n " ,  um unter Zurückstellung der schul
organisatorischen Fragen auf Grund der Eigenart der weiblichen Psyche und im 
H inblick auf die besonderen Lebensaufgaben der Frau die Gesichtspunkte fü r die 
Erziehung und Bildung der Volksschülerin zu klären. Die Verhandlungen sind in 
einem Buch gleichen Namens (s. Veröffentlichungen) veröffentlicht worden, — M it 
der „ A u f g a b e  d e s  L e h r e r s  i n  d e r  E r z i e h u n g s g e m e i n s c h a f t  
v o n  S c h u l e  u n d  H a u s “ beschäftigte sich die Pädagogische Ostertagung vom 
12. und 13. A p ril 1927 in Berlin. In Gemeinschaft m it der „Deutschen Gesellschaft 
zur Förderung häuslicher Erziehung" bemühte sich das Zentralinstitut, die Mög
lichkeiten einer Einwirkung des Lehrers auf die E ltern in  Erziehungsfragen des 
schulischen und häuslichen Lebens sowie seine Vorbereitung für diese Aufgabe 
klarzulegen. — Die Tagung „ S c h u l e  u n d  B e r u f s b e r a t u n g "  (vom 2. bis
5. Januar 1926 in Berlin) behandelte die wichtigsten Fragen der M itarbe it der 
Schule an der Berufsberatung, die Abgrenzung der beiderseitigen Aufgabengebiete
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und die Möglichkeit ihres Ineinandergreifens in drei Fragekomplexen: der erste 
betraf grundsätzliche Fragen und allgemeine Orientierung, der zweite die w ichtig
sten Aufgaben der Schule (psychologische Beobachtung und Berufserziehung im 
Rahmen des Unterrichts), der dritte  die besondere Gestaltung der M itarbeit der 
Schule bei einzelnen Schulgattungen, Die Anregungen dieser letzteren und aller 
anderen Tagungen wurden nutzbar gemacht und weiter verfolgt in einer Reihe von 
Lehrgängen.

L e h r g ä n g e ,  Die Lehrgänge des Zentralinstituts haben den Zweck, Vor
bereitung oder Fortbildung auf einzelnen Gebieten zu geben.

In k u r z f r i s t i g e n  L e h r g ä n g e n  wurden allgemein-pädagogische, 
methodische, jugendkundliche und organisatorische Fragen der einzelnen Schul
arten und Schulfächer behandelt. Eine erste Gruppe diente der Erörterung 
und Klärung allgemein-pädagogischer Aufgaben. Nahezu 150 Lehrgänge waren der 
„ A r b e i t  i n  d e r  G r u n d s c h u l e "  gewidmet. Sie erwuchsen aus der durch 
das Grundschulgesetz geschaffenen Tatsache der allgemeinen Grundschulpflicht 
und aus dem Wunsche, von den leidenschaftlichen und deshalb unsachlichen Aus
einandersetzungen über die Grundschule zu einer Besinnung auf ihre erzieherischen 
Aufgaben hinüberzukommen. Den A u ftakt bildeten die beiden Osterveranstal
tungen vom 29. bis 31. März 1926 in B e r l i n  und vom 12. bis 13. A p ril 1926 in 
D a n z i g .  Unter M itarbe it der Behörden und regster Anteilnahme der gesamten 
Lehrerschaft folgten dann in den Jahren 1926, 1927 und 1928 14 Reihen zwei- oder 
dreitägiger Lehrgänge, die in Verbindung mit den Zweigstellen des Instituts in 
allen Teilen Deutschlands durchgeführt wurden. Der Zweck, den sie verfolgten, 
rein pädagogisch und frei von jeder schulpolitischen Färbung den Sinn der Grund
schule und die Eigenart ihrer A rbe it herauszustellen, für eine Förderung der 
Grundschularbeit zu w irken und vor allem ein gedeihliches Zusammenarbeiten 
zwischen der Grundschule und den weiterführenden Schulen einerseits und Schule 
und Elternschaft anderseits anzubahnen, ist nach den dem Zentralinstitut zugegan
genen Berichten erfü llt worden. Eine ausführliche Darlegung über die Durch
führung der Lehrgänge, über ihre Wirkungen sowie eine Zusammenfassung der 
wahrend der Lehrgänge gehaltenen Vorträge bringt das von Karl Eckhardt und 
Stefan Konetzky im Aufträge des Zentralinstituts herausgegebene und im Verlag 
Julius Beltz, Langensalza, erschienene Buch „Grundschularbeit" (s, Veröffent
lichungen).

Die bereits in früheren Jahren in den Tätigkeitsbereich des Instituts auf
genommenen „ S t a a t s b ü r g e r l i c h e n  L e h r g ä n g e "  wurden in der Berichts
zeit fortgesetzt. Im Jahre 1925 fanden zehn Lehrgänge solcher A rt statt in Weser
münde, Quedlinburg, Braunschweig, Elberfeld, Borkum, Wittenberg, Otterndorf, 
Rotenburg (Hannover), Bremen, Hadeln, 1926 folgten acht Lehrgänge in Lucken
walde, Kiel, Weißenfels, Angermünde, Kottbus, Landsberg a. d. Warthe, Arnsberg 
und Görlitz, In  den Jahren 1927/28 fand je eine Veranstaltung in W ittenberg und 
Görlitz statt.

Von allgemein pädagogischen Fragen wurde weiterhin das Verhältnis von 
D e u t s c h e r  K u l t u r  u n d  E r z i e h u n g  in zwei Lehrgängen behandelt. An 
der ersten Veranstaltung, die unter dem T ite l „Deutsche Kultur als Grundlage 
deutscher Erziehung und Bildung" vom 31. März bis 2. A p ril 1925 auf Wunsch der 
Lehrerschaft in N o r t h e i m  (Hannover) stattfand, beteiligten sich als Referenten 
Prof. Dr. Brandi, Göttingen („Die geschichtliche Entwicklung der deutschen 
K u ltu r ), Dr. Kurth, Berlin („Die deutsche bildende Kunst als Grundlage deutscher 
Erziehung ), Oberstudiendirektor Dr. Schlemmer, Frankfurt a, d, O. („Die moderne 
Jugend und die Dichtung der Gegenwart"), Dr. Dörries, Göttingen („Deutsche 
Landschaft und die deutsche Stadt"), Höckner, Bieberstein („Deutsche Musik
kultur"), Prof. Dr. Nohl, Göttingen („Das Problem der deutschen Kultur"). — Ein 
zweiter Lehrgang in S t r a u s b e r g  bei Berlin (im Mai und Juni 1925) stellte sich 
die enger begrenzte Aufgabe, die A rbe it der Volksschule unter dem Gesichtspunkt 
des deutschen Kulturgedankens zu beleuchten, — A uf Grund der Anregungen, die
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die Richtlinien fü r die Lehrpläne der höheren Schule Preußens dem deutschen 
U nterricht geben, versuchte ein „ D e u t s c h k u n d l i c h e r  L e h r g a n g “ , der 
vom 4. bis 6. Oktober 1926 vom Zentralinstitut in Gemeinschaft m it der Berliner 
Ortsgruppe der „Gesellschaft für Deutsche Bildung“ und dem „Großberliner 
Deutschlehrerverband“ in  Berlin veranstaltet wurde, die Teilnehmer durch V or
träge, Museumsführungen und Lehrproben in die Strömungen der modernen L icht- 
und Bildkunst sowie in die Ergebnisse der prähistorischen Wissenschaft und der 
germanischen Altertumskunde einzuführen und dadurch zu unmittelbarer metho
disch-didaktischer Erörterung Gelegenheit zu geben. — In Zusammenarbeit m it dem 
Verband Deutscher Vereine für Volkskunde fand vom 5. bis 9. Oktober 1927 in 
Berlin ein L e h r g a n g  f ü r  D e u t s c h e  V o l k s k u n d e  statt, auf dem Mund
art, Sage, Märchen, Lied, Dorf, Haus, Tracht, Glaube und Brauch in ihrer Bedeu
tung für die Schule und die volkskundliche Vorbildung der Lehrer behandelt 
wurden. — Der I I  e i m a t k u n d e  dienten drei Berliner Museumslehrgänge, von 
denen der erste im Frühjahr 1927 unter Leitung von D irektor Dr. Kiekebusch in 
der Vorgeschichtlichen Abteilung des Märkischen Museums, der zweite im Herbst 
desselben Jahres unter Leitung von D irektor Dr. Stengel und D irektor Dr. H ilz- 
heimer in der Kulturgeschichtlichen und Naturwissenschaftlichen Abteilung des 
Märkischen Museums, der d ritte  unter Leitung von Prof. Dr. Brunner im Frühjahr 
1928 in der Staatlichen Sammlung für Deutsche Volkskunde stattfand.

In Weiterverfolgung der Anregungen, die die Arbeitsschulgartentagung 1926 
in Dresden gegeben hatte, wurde vom 9. bis 20. A p ril 1927 ein Lehrgang in Berlin 
eingerichtet, um geeignete Lehrkräfte fü r die S c h u l g a r t e n a r b e i t  heran
zubilden. Die 30 Teilnehmer des Lehrgangs erhielten E inblick in die Tätigkeit 
der beiden Gartenarbeitsschulen in Berlin-Neukölln und Berlin-W ilmersdorf und 
hatten Gelegenheit, sich m it den Leitern dieser beiden großzügigen Versuche 
über theoretische, organisatorische und praktische Fragen auszusprechen.

Eine zweite Gruppe von Lehrgängen gab Fortbildung in Grundfragen, Stoff
auswahl und Methodik der einzelnen Lehrfächer.

Auf Anregung des Berliner Philologen-Vereins und der Arbeitsgemeinschaft 
der D irektoren fand vom 6. bis 10. A p ril 1926 im Zentralinstitut ein Osterlehrgang 
in den verschiedenen L e h r g e g e n s t ä n d e n  d e r  h ö h e r e n  S c h u l e n  
(Religion, Geschichte, Deutsch, Erdkunde, klassische und neuere Sprachen, N atur
wissenschaften, Kunstbetrachtung und Musik) statt, wobei über die neuere Ent
wicklung einzelner für die Schule wichtiger Wissenschaften Bericht erstattet und 
in Lehrproben gezeigt wurde, wie die Selbsttätigkeit der Schüler entw ickelt 
werden kann.

Den R e l i g i o n s u n t e r r i c h t  in Volks- und höherer Schule behandelten 
Lehrgänge in Berlin (3. und 4. Oktober 1927), Kassel (2. und 3. Januar 1928), 
Schneidemühl (11. und 12. A p ril 1928), Essen (4. bis 6. Oktober 1928) und Walden
burg (4. und 5. Januar 1929), von denen die vier letzten in Gemeinschaft m it 
der Gesellschaft für Evangelische Pädagogik veranstaltet wurden. — D e u t s c h 
und G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t  i n  d e r  A r b e i t s s c h u l e  waren Gegen
stand eines Lehrgangs in Norden vom 16. bis 18. A p ril 1925. — Den f r e m d 
s p r a c h l i c h e n  U n t e r r i c h t  betrafen eine größere Anzahl von Lehrgängen 
für Philologen, M itte l- und Volksschullehrer. Ein a l t s p r a c h l i c h 
a r c h ä o l o g i s c h e r  Lehrgang in B e r l i n  vom 2. bis 4. A p ril 1928 behan
delte in Vorträgen und Lehrproben die arbeitsunterrichtliche Praxis auf a lt
sprachlichem Gebiet m it ausgewählten Beispielen zur Lektüre griechischer Dich
tung. Dem U nterricht im F r a n z ö s i s c h e n  diente ein staatlicher F o rt
bildungslehrgang fü r Lehrer und Lehrerinnen der neueren Sprachen vom 3. bis 
15. Oktober 1927 in B e r l i n .  Außerdem fanden eine Reihe von staatlichen 
Lehrgängen zur Weiterbildung der M ittelschullehrerschaft im E n g l i s c h e n  
und F r a n z ö s i s c h e n  statt, und zwar vom 1. bis 14. Oktober 1926 in Königs
berg (Englisch), vom 4, bis 16. Oktober 1926 in Berlin (Englisch), vom 5. bis 
15. Oktober 1926 in Halle (Englisch), vom 25. bis 30. Oktober 1926 in Köln (Fran-
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zösisch), vom 4. bis 14. A p ril 1927 in K iel (Englisch), vom 1. bis 6. Oktober 1928 
in Königsberg (Französisch), vom 12. Januar bis 2. März 1929 in Breslau (Englisch). 
— Für die Mittelschullehrerschaft bestimmt waren auch ein g e s c h i c h t l i c h -  
g e o g r a p h i s c h e r  Lehrgang in B r e s l a u  vom 3. bis 5. Januar 1928, ein 
g e o g r a p h i s c h - g e o l o g i s c h e r  Lehrgang in G l e i w i t z  in der Zeit von 
Januar bis A p ril 1928 und ein n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - g e o g r a -  
P h ^ c h e r  Ferienkursus in  G ö 11 i n g e n vom 2. bis 7. Juli 1928. — Den neu
zeitlichen R e c h e n u n t e r r i c h t  behandelte ein von Rektor Karselt geleiteter 
Lehrgang in G u b e n vom 26. bis 28. November 1925. — Für Lehrer und Lehre
rinnen, die in den oberen Klassen der Mädchenschulen naturwissenschaftlichen 
oder hauswirtschaftlichen Unterricht erteilen, fand vom 26. A p ril bis 20. Mai in 
B e r l i n  ein F o r t b i l d u n g s l e h r g a n g  ü b e r  H a u s w i r t s c h a f t s 
l e h r e ,  p r a k t i s c h e  C h e m i e  u n d  P h y s i k  i n  M ä d c h e n s c h u l e n  
statt. Fs sollte gezeigt werden, wie der U nterricht nach der praktischen Seite 
hin ausgestaltet werden kann unter steter Berücksichtigung der durch das täg
liche Leben gegebenen 1 atsachen, Beobachtungen und Erfahrungen. Eine Ein
führung in die praktische A rbe it des hauswirtschaftlichen Unterrichts erstrebte 
auch der Hauswirtschaftslehrgang in L e i p z i g ,  der vom 22. November bis 
11. Dezember 1926 in Verbindung m it dem Reichsverband der Lehrerinnen für 
Nadelarbeit, Leibesübungen und Hauswirtschaft eingerichtet wurde. Die unter 
Leitung von Fräulein Rosa Peter stehende Veranstaltung umfaßte Hospitationen, 
praktische Übungen und Lehrbeispiele der Teilnehmerinnen mit Schulkindern. 
Ein d ritte r Lehrgang dieser A rt fand auf Veranlassung der Lehrerinnenorgani
sationen der Provinz Schlesien und der städtischen Schulbehörde Breslau vom 
5. bis 9. Januar 1928 in B r e s l a u  statt. •— Der Einführung in die S ü t t e r l i n -  
S c h r i f t  dienten Vorträge und Übungen am 13, Juni 1925 in Pritzwalk. __ Ein
führungslehrgänge in die D e u t s c h e  E i n h e i t s k u r z s c h r i f t ,  die unter 
Leitung von Oberschullehrer Westermann standen, liefen während der Berichts
zeit in  Berlin zu wiederholten Malen.

In einer dritten Reihe von Lehrgängen wurden jugend- und berufskundliche 
t r a g e n  behandelt.

Auf Antrag des Magistrats der Stadt N o r d h a u s e n  wurde im Herbst 
1927 im Rahmen der Jahrtausendfeier der Stadt für die Lehrerschaft von Nord
hausen und Umgegend ein zweitägiger Lehrgang über Fragen der J u g e n d 
k u n d e  eingerichtet. In sechs Vorträgen gaben Professor Tumlirz, Schulrat 
Eckart, Oberstudiendirektor Schlemmer, Dr. Erna Barschack, Dr. Isemann und 
Regierungsrat Hylla  einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der jugend- 
kundlichen Forschung und ihre praktische Verwertung im Schulwesen.

Gemeinsam mit der Gesellschaft für evangelische Pädagogik veranstaltete 
das Zentralinstitut am 2. und 3. Januar 1929 in  Berlin einen S e x u a l p ä d a g o 
g i s c h e n  L e h r g a n g ,  der sich nicht nur m it den biologischen Gegebenheiten, 
sondern auch m it den ethischen Zielsetzungen zu einer zeit- und jugendgemäßen 
Sexualerziehung befaßte. —  M it einem Lehrgang über die theoretische und 
praktische Bedeutung der I n d i v i d u a l p s y c h o l o g i e  im Dezember 1925 
machte das Zentralinstitut den Versuch, die vielumstrittenen Anregungen der mo
dernen psychologischen Strömungen aufzugreifen und in sachlich-kritischer Form 
einem breiteren pädagogischen Publikum zugänglich zu machen. Die Veranstaltung 
umfaßte drei Abende m it je einem Redner aus den Reihen der Anhänger A lfred 
Adlers und einem sachverständigen Außenseiter. Der erste Abend erforschte 
die Bedeutung der Individualpsychologie auf medizinischem, der zweite auf päd- 
agogischem und der dritte  auf sozialem Gebiet. Eine Ergänzung fand diese Ver
anstaltung durch die in der Reihe ,,Schule und Leben“  als Heft 10 erschienene 
Broschüre „Individualpsychologie und Pädagogik". Im Januar und Februar 1927 
wurde ein Lehrgang „ I n d i v i d u a l p s y c h o l o g i e  u n d  P ä d a g o g i k "  in 
Görlitz auf Wunsch und in Verbindung mit der dortigen Ortsgruppe der „Montes- 
sorigesellschaft eingerichtet. Die Ihemen lauteten: „Einführung in die Individual-
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Psychologie", „D ie pädagogische Bedeutung der Individualpsychologie“  und „Das 
nervöse Kind und seine Behandlung". — In die Bedeutung der Schrift als charak
teristischen Ausdrucks der Persönlichkeit führte ein g r a p h o l o g i s c h e r  
K u r s u s  ein, der unter Leitung von Minna Becker, Hamburg, vom 19, bis 25. No
vember 1927 in Berlin stattfand und den Charakter nach Stoff, Artung, Gefiige, 
Scheintypen, beständigen Eigenschaften und Tektonik an Hand von Hand
schriften behandelte. — Zur Einführung in die Fragen der S c h ü l e r a u s l e s e  
veranstaltete das Institu t in Gemeinschaft m it der Diesterweg-Hochschule, Berlin, 
in der Berichtszeit fünf Lehrgänge. Jeder Lehrgang umfaßte 15 M ittw och
nachmittage, Zur Teilnahme waren jedesmal etwa 30 Damen und Herren, zum 
größten Teil aus der Volksschullehrerschaft Groß-Berlins kommend, zugelassen. 
Die Aufgabe bestand darin, die Teilnehmer für ihre Tätigkeit als M itglieder von 
Prüfungskommissionen an mittleren und höheren Schulen beim Übergang der 
Schüler aus der Grundschule vorzubereiten. Gegenstand der Besprechungen 
und Übungen waren gesetzliche Bestimmungen, Gutachten, Zeugniserteilung, 
psychologische Schülerbeobachtung, insbesondere Begabungsfeststellungen, expe
rimentelle Prüfungsmethoden. Die ersten beiden Lehrgänge wurden geleitet von 
Dr. Bobertag und Regierungsrat Hylla, die letzten drei von Dr. Bobertag und 
Rektor Ruthe. In Fortsetzung dieser Lehrgänge fanden von Oktober 1928 bis 
März 1929 unter Leitung von Dr. Bobertag und Regierungsrat Hylla Ü b u n g e n  
z u r  M e t h o d i k  d e r  B e g a b u n g s f e s t s t e 11 u n g i n  d e r  G r u n d 
s c h u l e  statt. — Die auf der Berliner Tagung „Schule und Berufsberatung" 
gesammelten Erfahrungen führten zu dem Entschluß, die Aufklärungsarbeit m it 
H ilfe von zwei- bis dreitägigen Lehrgängen in die Provinzen und Länder hinaus
zutragen. Solche Lehrgänge „ S c h u l e  u n d  B e r u f s b e r a t u n g "  wurden
1927 durchgeführt für Schleswig-Holstein in K i e l  vom 3, bis 5, Januar 1927; 
für Brandenburg am 7, und 8, Januar 1927 in B e r l i n ;  für Thüringen am 21. und 
22. Februar in W e i m a r ;  für Braunschweig und die Provinz Hannover am 
27, und 28. Oktober in H i l d e s h e i m ;  fü r Oberschlesien am 21. September
1928 in O p p e l n  und für das Rheinland vom 28. bis 30. Juni 1929 in D ü s s e l 
d o r f ,  Die Lehrgänge legten das Hauptgewicht auf die Fühlungnahme zwischen 
den Vertretern der örtlichen Organe der Berufsberatung und der Lehrerschaft 
ihres Bezirks. Sie waren durchschnittlich von 150 Teilnehmern besucht und 
wurden durchgeführt m it H ilfe eines Beirats aus den Sachbearbeitern der betei
ligten Zentralbehörden (Reichsarbeitsverwaltung, Ministerium für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung, Ministerium für Handel und Gewerbe), die auch als 
Redner bei den Lehrgängen m itw irkten.

Eine vierte Reihe von kurzfristigen Lehrgängen diente der allgemeinen 
pädagogischen Fortbildung besonderer Lehrergruppen und der Orientierung von 
Schulaufsichtsbeamten über wichtige Fragen der Schulaufsicht.

Die Auswanderung zahlreicher Lehrkräfte aus den an Polen abgetretenen 
Gebieten gab Veranlassung zu mehreren F o r t b i l d u n g s l e h r g ä n g e n  f ü r  
F l ü c h t l i n g s l e h r e r  u n d  - l e h r e r i n n e n ,  die die Entwicklung des 
preußischen Volksschulwesens seit 1920, den Geschichts- und Deutschunterricht 
und die Heimatkunde in der neuen Schule zum Gegenstand hatten. Solche Ver
anstaltungen fanden statt in B r e s l a u  am 11. und 12. Januar 1926, in O p p e l n  
am 12. und 13. Januar 1926, in N e i ß e  am 13. und 14. Januar 1926, in  R a t i b o r  
am 14, und 15. Januar 1926 und in G l e i w i t z  am 15. und 16, Januar 1926, — 
Vom 4, bis 6. Oktober 1926 und vom 1. bis 6. Oktober 1928 wurden in Berlin 
zwei F o r t b i l d u n g s l e h r g ä n g e  f ü r  L e h r e r  u n d  L e h r e r i n n e n  
an  T a u b s t u m m e n - A n s t a l t e n  und vom 3. bis 10. Ju li 1925 in der 
Staatlichen Blindenanstalt, Berlin-Steglitz, ein F o r t b i l d u n g s l e h r g a n g  
f ü r  B l i n d e n l e h r e r  durchgeführt. —  Zu einer besonders fruchtbaren Zu
sammenarbeit kam es mit dem Verband der Schulräte Preußens. Auf ihren 
Wunsch wurde vom 11, bis 13. Mai 1925 in Berlin ein L e h r g a n g  f ü r  S c h u l 
a u f s i c h t s b e a m t e  eingerichtet, um zu Fragen Stellung zu nehmen, die das
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besondere Interesse der Schulverwaltung hatten: Stand der Versuchsschulen, 
Lehrmittelerlaß und seine Durchführung in der Landschule, Naturkunde ¡n Ver
bindung mit Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Gewerbe, Förderung des Musik
unterrichts und des Lichtbildwesens, Staatsrechtliche Stellung des Schulrats in 
Preußen und rechtliche Fragen aus der Schulverwaltung. Zu dem Landesverband 
der Schulräte Preußens tra t in der Folgezeit die Vereinigung der Regierungs
und Schulräte hinzu. In einem zweiten Lehrgang, der unter dem Thema 
„ S c h u l r e v i s i o n  u n d  S c h u l p f l e g e “  am 8. und 9. November 1927 in 
Berlin statfand, wurde Gelegenheit zu einer ausführlichen Erörterung gegeben, 
wie Schulrevision und Schulpflege sinnvoll zu gestalten und in innere Verbindung 
zu bringen sind, damit die A rbe it an der Volks- und Mittelschule eine wirksame 
Förderung im Geiste der Richtlinien erfährt. Die Veranstaltung wurde durch 
den M inister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, Dr. Becker, eröffnet, 
Professor Dr. A. Fischer hielt das einleitende Referat über „Schulrevision als 
psychologisches und pädagogisches Problem“ . Es nahmen über 160 Schulaufsichts
beamte aus allen preußischen Provinzen und außerpreußischen Ländern an dem 
Lehrgang teil. Ein Jahr später, vom 4. bis 6. Dezember 1928, wurde die Arbeit 
fortgesetzt m it einem Lehrgang G e s u n d h e i t s p f l e g e  u n d  G e s u n d 
h e i t s l e h r e  i n  d e r  h e u t i g e n  S c h u l e ,  An der Veranstaltung, auf der 
u. a. Professor Dr. von Drigalsky, Professor Dr. Schütz und Professor Dr. Schwarz, 
Elbing, sprachen, beteiligte sich der Landesausschuß für hygienische Volksbeleh
rung, dessen Vorsitz von Professor Dr. Adam geführt wird.

Außer den kurzfristigen Veranstaltungen hat das Zentralinstitut seit Jahren 
auch regelmäßig l a n g f r i s t i g e  L e h r g ä n g e  von einem bis sechs Monate 
Dauer durchgeführt, um W e i t e r -  oder A u s b i l d u n g  auf bestimmten päd
agogischen Gebieten zu geben.

In erster Linie sind hier die L e h r g ä n g e  f ü r  S c h u l a m t s b e w e r b e r  
zu nennen. Während der Berichtszeit wurden im ganzen fünf solcher Ausbildungs
möglichkeiten gegeben, die die Zahl der bisherigen Lehrgänge von fünf auf zehn 
erhöhten. Der erste fand im Herbst 1925 statt und erstreckte sich über einen 
Zeitraum von sechs Wochen. Außer Vorträgen umfaßte er praktische Übungen 
und zahlreiche Unterrichtsversuche. Von 120 Meldungen konnten nur 70 berück
sichtigt werden. Der zweite Lehrgang dauerte vom 20. September bis 30. Ok
tober 1926, der d ritte  vom 26. September bis 5. November 1927, der vierte vom 
17. September bis 27. Oktober 1928. Da der Andrang zu diesen Lehrgängen 
immer größer wurde, obwohl die Teilnehmer nur zu ganz geringem Teile eine 
staatliche Beihilfe erlangen konnten, wurde beschlossen, außer im Herbst a ll
jährlich bis auf weiteres auch einen Frühjahrskursus einzurichten. So fand der 
fünfte und letzte Lehrgang der Berichtszeit (der zehnte im Rahmen der Gesamt
tätigkeit des Instituts auf diesem Gebiete) vom 25. Februar bis 30. März 1929 statt.

Für solche Schulamtsbewerber (-innen), die außerhalb des Berufslebens 
stehen, hat das Zentralinstitut vom 18. Ju li bis 6. August 1927 einen Lehrgang im 
Kinderdorf S t a u m ü h l e  in der Senne eingerichtet, als einen erstmaligen Ver
such, die erziehlichen und unterrichtlichen Werte der Einrichtungen des K inder
dorfes in den Dienst der F o r t b i l d u n g  d e s  b e r u f s e n t f r e m d e t e n  
L e h r e r n a c h w u c h s e s  zu stellen. Das Heft 2 des Jahrgangs 1927 der 
„B lä tte r für Junglehrerfortbildung“ bringt ausführliche Berichte über den Verlauf 
des Lehrgangs.

Zahlreiche Erfahrungen, die das Zentralinstitut in den letzten Jahren ge
sammelt hat, haben deutlich erkennen lassen, daß in der Lehrerschaft ein starkes 
Bedürfnis nach psychologischer Fortbildung besteht. Insbesondere legten die 
Arbeitsgemeinschaften fü r Lehrerfortbildung W ert auf Erweiterung und Vertiefung 
der psychologischen Kenntnisse; doch stieß die Gewinnung geeigneter Dozenten 
auf große Schwierigkeiten. Das Zentralinstitut hat sich deshalb die Aufgabe ge
stellt, solche Dozenten in besonders hierfür eingerichteten L e h r g ä n g e n  f ü r  
P ä d a g o g i s c h e  P s y c h o l o g i e  heranzubilden. Der erste Lehrgang dieser 
A r t fand fü r Lehrende in Arbeitsgemeinschaften der Provinz Brandenburg im
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Sommer 1927 (vom 7. Juni bis 9. Juli) statt, der zweite Lehrgang war für Lehrende 
in Arbeitsgemeinschaften der Provinzen Nieder- und Oberschlesien (30. A p ril bis 
24. Mai 1928), der dritte  für die Provinz Pommern (21. Januar bis 16. Februar 1929) 
bestimmt. Der Arbeitsplan umfaßte folgende Gebiete: Psychologie des Lernens, 
psychologische Methoden der Schülerauslese, praktische Übungen zur psycho
logischen Schülerbeobachtung, Übungen zur Psychologie des Lehrers, und Schul
besuche, Die aufgenommene Reihe soll fü r die übrigen Provinzen mit U nter
stützung des Herrn Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung fortgeführt 
werden.

Von Ostern 1925 bis Ostern 1927 leitete Prof, Dr. S p r a n g e r  zum zweiten 
Male eine S t u d i e n g e m e i n s c h a f t  f ü r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  P ä d 
a g o g i k ,  deren Aufgabe es war, die einzelnen Teilnehmer zu intensiver 
eigener A rbe it auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Pädagogik anzuregen und 
ihnen Gelegenheit zu regelmäßigem Gedankenaustausch m it Fachgenossen zu 
geben. Die A rbe it lehnte sich an eine Reihenfolge von vierstündigen Universitäts
vorlesungen Prof. Sprangers an, die im ersten Semester Geschichte der Pädagogik 
vom A ltertum  bis zu Rousseau, im zweiten Semester Geschichte der Pädagogik 
von Rousseau bis zur Gegenwart, im dritten Semester Systematische Pädagogik 
und im vierten Semester ein Sondergebiet der Pädagogischen Psychologie zum 
Gegenstände hatten. Im ersten Semester veranstaltete Prof. Spranger für die 
M itglieder der Studiengemeinschaft außerdem besondere Übungen. Als Dozenten 
w irkten in dem Lehrgang mit Dr, B o b e r t a g  (Psychologie), Dr. B i r k e m e i e r  
(Philosophie), und Lic. Dr. D e 1 e k a t (Pädagogik). Es nahmen im ganzen 
35 Lehrer und Lehrerinnen der verschiedenen Schulgattungen an diesem Lehr
gang teil.

In  der Zeit von Oktober 1926 bis Anfang A p ril 1927 beteiligte sich das 
Zentralinstitut an einem von der Deutschen Montessori-Gesellschaft in seinen 
Räumen veranstalteten Lehrgang zur A u s b i l d u n g  d e u t s c h e r  L e h r 
k r ä f t e  i n  d e r  M o n t e s s o r i - M e t h o d e .  Der U nterricht wurde von Frau 
Dr. Maria Montessori persönlich geleitet unter Hinzuziehung ihrer Schülerinnen 
Elsa Ochs und Klara Grunwald, Die Teilnahme als ordentliches M itglied war nur 
staatlich geprüften Lehrkräften und Kindergärtnerinnen mit staatlichem Examen 
gestattet,

Das immer dringender werdende Bedürfnis nach einer systematischen Vorberei
tung für die h e i l p ä d a g o g i s c h e  Tätigkeit auf den verschiedenen Gebieten 
der Erziehung und Fürsorge außerhalb des Schulwesens veranlaßte das Zentralinstitut, 
sich mit dem Deutschen Fröbelverband, dem Deutschen Verein zur Fürsorge für 
jugendliche Psychopathen, dem Deutschen A rch iv für Jugendwohlfahrt, der Gesell
schaft für Heilpädagogik, der Heilpädagogischen Fachgruppe, der Berufsorgani
sation der Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen und der 
Konferenz sozialer Frauenschulen (Wohlfahrtsschulen Deutschlands) zu einer 
„Arbeitsgemeinschaft für Heilpädagogische Ausbildung" zusammenzuschließen, als 
deren vorläufige Aufgaben bezeichnet wurden: Austausch von Nachrichten über 
alle Einrichtungen, die einer an der Arbeitsgemeinschaft beteiligten Gruppe für 
die heilpädagogische Ausbildung gehörten; Austausch von Plänen und gegebenen
falls auch Anmeldungen für eingerichtete Lehrgänge; Verm ittlung von A rbe its
stellen für die heilpädagogisch ausgebildeten Schülerinnen; Festsetzung eines Aus
weises über empfangene Ausbildung; Bereitstellung der Fachliteratur in einer 
heilpädagogischen Leihbücherei und Sammlung sonstigen einschlägigen Materials. 
In die Berichtszeit fä llt die Durchführung des ersten vom Zentralinstitut und 
Pestalozzi-Fröbel-Haus im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft veranstalteten 
„ H e i l p ä d a g o g i s c h e n  L e h r g a n g s "  im W interhalbjahr 1927/28, worüber 
ein ausführlicher Bericht in Heft 5 (Jahrgang 1928) des „Pädagogischen Zentral
blattes" erschienen ist.

A r b e i t s w o c h e n .  Im Herbst 1927 machte das Zentralinstitut zum ersten
mal den Versuch, zur Klärung bestimmter pädagogischer Fragen an landschaftlich
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schön gelegenen Orten, fern von der Großstadt, Arbeitswochen stattfinden zu 
lassen. Die Trennung von der Stadt und das Zusammenleben in einer Gemein- 
schaft sollte den reilnehmerkreis fester zusammenschließen und gründliche Ver 
tiefung in die zur Bearbeitung gestellten Fragen ermöglichen. Jedesmal wurde 
ein festumnssenes Teilgebiet aus dem Umkreis von Erziehung und Unterricht 
unter sachkundiger Leitung in Angriff genommen und durch Vorträge des Leiters 
Referate der Teilnehmer, gemeinsame Übungen, Erörterungen und Erfahrungsaus
tausch zu klären versucht. Dieser Versuch einer Fortführung der Tagungs- und 
Lehrgangsanregungen in intensiver K leinarbeit hat außerordentlichen Erfolg ge
habt. Es fanden bisher statt für die V o l k s s c h u l e :

Pfingstarbeitswoche auf der Freusburg (Sieg) vom 29. Mai bis 5. Juni 1928: 
„D er neuzeitliche Zeichenunterricht in der Volksschule“ , Leitung Zeichen
lehrer Fritz Pirner, Berlin.

Pfingstkursus in Prerow (Ostsee) vom 30. Mai bis 19. Juni 1928: „Körper
erziehung in der Grundschule“ . Leitung Dr. Fritz K latt, Prerow.

Arbeitswoche in Wieda (Südharz) vom 1. bis 6. Oktober 1928: „Die Land
schule . Leitung Schulrat Karl Eckhardt, Biedenkopf.

Arbeitswoche in Wieda (Südharz) vom 1. bis 6. Oktober 1928: „Schul- und 
Volksmusikpflege . Leitung Musiklehrer Ekkehart Pfannenstiel, Berlin.

Arbeitswoche in Sieber (Harz) vom 1. bis 7. Oktober 1928: Zeichnen.
Osterarbeitswoche in Wieda (Südharz) vom 2. bis 8. A p ril 1929: „G rund

schularbeit (für Teilnehmer des Herbstlehrgangs für Schulamtsbewerber 
[-innen] 1928).

Pfingstarbeitswoche in Elbingerode (Harz) vom 21. bis 27. Mai 1929; , Die 
Landschule“  (für Teilnehmer des Frühjahrslehrgangs für Schulamtsbewerber 
[-innen] 1929).

Zeichenarbeitswoche in Sieber (Südharz) vom 18. bis 27. Mai 1929

Neuphilologen), vorn 10. bis 14. A p ril 1928 ¡„  G o <Pe7b* r ( ” .  Rh E " 81' ' ? .  *“ r 
für Mittelschullehrer) und in F r i e d r i c h r n d * iF  a'AiT. französisch

s* Dr T r -3- frt “ ■ '■‘Ä  wStaSchullehrer) und in F r i e d r i c h r o d a  (Französisch für Mittelschullehrer).
S t u d i e n f a h r t e n Die Studienfahrten, die das Zentralinstitut alljährlich 

unternimmt, haben den Zweck, die Lehrerschaft sowie Vertreter verwandter
M e n s c h 111 K W r Lan* 8chait' Geschichte und Kultur, fremden Ländern und
Menschen bekannt zu machen, um auf diese Weise der A rbe it in der Schule einen 
lebendigeren Hintergrund zu geben. Sie fanden zuerst in den, Pfingst- und 

ommerfenen statt und trugen ausschließlich landes- und kulturkundlichen 
Charakter. Im Jahre 1925 fanden neun Studienfahrten statt, und zwar nach West- 
alen, Lüneburger Heide, Thüringen, Rheingau, Schwaben, oberem Donautal, Ober- 

osterreich und Steiermark, Schweden und Norwegen. Berichte der Fahrtleiter 
über diese Reisen nebst einem einführenden Beitrag über den Sinn und die Durch
führung der heimatkundlichen Studienfahrten sind zu einem Büchlein „Heim at
kundliche Studienfahrten des Zentralinstituts" zusammengestellt worden, das im 
Selbstverläge des Zentralinstituts erschienen ist. — Das Jahr 1926 brachte Fahrten 
nach dem Harz, Ostfriesland, Schwarzwald, dem Rhein-Neckar-Gebiet, dem Salz
kammergut, der Westschweiz (Neuenburger See) und Norwegen. Dazu kam eine 
Erweiterung der Bildungsabsicht ins Kunstgeschichtliche und Allgemein-Pädago
gische durch die „Archäologische Studienfahrt nach Griechenland“ , die unter 
Leitung von Geheimrat Pallat und Prof. Noack vom 17. September bis 17. Oktober 
stattfand, und die von Oberschulrat H ilker geführte „Pädagogische Studienfahrt 

urch die Sächsischen Versuchsschulen“ . — 1927 folgten Fahrten nach Ostpreußen, 
an die Lahn, nach Schwaben, T iro l und Wallis und in den Oktoberferien eine 
wiederum unter Führung von Oberschulrat H ilke r stehende „Pädagogische
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Studienfahrt durch die Landerziehungsheime und Freien Schulen1'. So war nun
mehr auch der Herbst in die Reisezeit einbezogen. —  Im Jahre 1928 erweiterte 
sich diese noch auf die Osterferien, indem vom 1. bis 4. A p ril eine Osterfahrt in 
das östliche Riesengebirge und das obere Bobertal unternommen wurde, die einen 
ersten Versuch darstellte, Schneelauf und winterliche Landschaft in den Bildungs
plan der Studienfahrten einzubeziehen. Es sind ja in der letzten Zeit mehrere 
Schulverwaltungen zur Förderung der wintersportlichen Betätigung der Schulen 
und der planmäßigen Durchführung von W interfahrten der Jugend übergegangen. 
Die Riesengebirgsfahrt fand starken Anklang. Sie brachte eine Einführung in die 
Technik des Skilaufens und gute Übungsgelegenheit für Fortgeschrittene; außer
dem wurden in Vorträgen und Aussprachen die Erfahrungen der gemeinsamen
Geländefahrten für die Durchführung von Schulwanderungen ausgewertet. _ Die
Pfingst- und Sommerfahrten 1928 gingen nach den deutschen Ostseestädten Stral
sund, Anklam, Greifswald, Rostock, Doberan, Wismar, Lübeck und Hamburg, an 
den M ittelrhein, nach Ulm (unter gleichzeitiger Veranstaltung von Vorlesungen 
und Exkursionen naturwissenschaftlicher, technischer, archäologischer und kunst- 
geschichtlicher A rt), in den Schwarzwald und das obere Donautal, nach Kärnten 
und Osttirol und nach Finnland. Der Herbst brachte zum ersten Male eine ,,W irt- 
schaftskundliche Studienfahrt in das rheinisch-westfälische Industriegebiet" unter 
Leitung von Min.-Rat Prof. W oldt und eine von Dr. K lopfer geführte „Päd- 
agogische Studienfahrt durch deutsche Heilerziehungsheime".

In das Jahr 1928 fä llt auch die erste große pädagogische Studienfahrt ins 
Ausland, die A m e r i k a f ä h r t  d e s  Z e n t r a l i n s t i t u t s ,  die vom 22. März 
bis 1. August 1928 dauerte und unter Leitung von Oberschulrat H ilker stand. Es 
nahmen daran 19 Herren und 10 Damen aus allen Gegenden Deutschlands, den 
verschiedenen Schularten, einschließlich der Universität, und der städtischen und 
staatlichen Schulverwaltung teil. Die Fahrt war von dem International Institute 
der Pädagogischen Fakultät der C o l u m b i a - U n i v e r s i t ä t ,  New York, ins
besondere von den Herren Prof. A l e x a n d e r  und Prof. D e 1 M a n z o , die ab
wechselnd auf der Reise führten, in glänzender Weise vorbereitet worden. Die 
Rundreise ging nach achttägiger Einführung an der Columbia-Universität von New 
York aus durch die Städte Albany, Rochester, Buffalo, Cleveland, Detroit, M il
waukee, Chicago, St. Louis, Nashville, Ashville, Salesbury, Winston-Salem, Greens- 
boro, Durham, Raleigh, Washington, Philadelphia, Baltimore, Boston und zurück 
nach New York. Überall wurde die Studiengesellschaft von den staatlichen und 
städtischen Schulverwaltungen aufs herzlichste willkommen geheißen und in den 
Aufbau und die Formen des Bildungswesens eingeführt. In der Columbia-Univer- 
sitat empfingen Präsident B u t l e r  und der Dekan der Pädagogischen Fakultät, 

r. W illiam  F. R u s s e l l ,  die deutschen Gäste in einer besonderen Abendveran- 
staltung bei der der Fahrtle iter eine Sammlung von 500 der besten und neuesten 
Werke der deutschen Pädagogik dem International Institute als Gegengabe des 
¿entralmstituts für eine umfangreiche B ibliothek von amerikanischen Textbüchern, 
die im Zentralinstitut aufgestellt ist, überreichen durfte. In Albany begrüßte der 
Unterrichtsmmister des Staates New York, Dr. G r a v e s ,  die Studiengesellschaft 
in den Raumen des Ministeriums und ließ ihnen durch die Le iter der verschie- 
denen Abteilungen einen Überblick über die straffe Schulorganisation im Lande 
INew r ork geben. Ähnliche Konferenzen wiederholten sich in den zentralen Unter- 
íí,C ,tS7MWaltUngen der Staaten Massachusetts (Boston) und North Carolina 
i j  n  1 S°tWIo m den £roßen Stadtverwaltungen von Rochester, Buffalo, Cleve
land, Detroit, St. Louis, Philadelphia und Baltimore. Besondere Erwähnung ver
dient auch der freundliche Empfang in den Universitäten Columbia, Cornell, Ann 
Arbor, Chicago Chapel H ill, Pennsylvania, John Hopkins, Harvard und in den 
zahlreichen Colleges von denen nur erwähnt seien Peabody (Nashville), Radcliffe 
und Wellesley (bei Boston). Es wurden auch zahlreiche Landschulen besucht, von 
der emklassigen Farmschule bis zu den großen vereinigten Landschulen (Consoli
dated rural schools), die Elementar- und höhere Schulen vereinigen und mit Hilfe

12*
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von Autobussen die Kinder aus einem Umkreis von 10 bis 20 Meilen sammeln 
Überall war der Empfang ein äußerst herzlicher. Selbst die Bürgerklubs ließen 
es s.ch nicht nehmen, die deutsche Gesellschaft bei sich zu Gaste zu laden um 
sich über Deutschland und sein Erziehungswesen zu orientieren. In Buffalo, Detroit 
Milwaukee, Baltimore und Boston fanden zu Ehren des deutschen Besuchs fest- 
hche Veranstaltungen der deutschen Vereine statt. In St. Louis wurden die deut- 
schen Pädagogen zusammen mit den Bremen-Fliegern von der Stadt empfangen 
und durch ein Bankett geehrt. Ein Komitee deutschstämmiger Bewohner von 
St. Louis, an ihrer Spitze der Begründer und Leiter des dortigen Schulmuseums 
Herr R a t  m a n n ,  hatten für den kurzen Aufenthalt ein sehr interessantes Be- 
sichtigungsprogramm vorbereitet, das mit einer Konferenz der Schulverwaltung 
und aller Schulleiter und Fachberater abschloß, auf der von drei Teilnehmern 
Referate über den Aufbau und den Geist des neuen Schulwesens in Deutschland 
sowie über die Entwicklung der Jugendbewegung gehalten wurden. M it beson
derem Interesse nahmen sich die deutschen Konsulatsbehörden in Cleveland, 

leagu, t. Louis und Boston der Reisegesellschaft an. Generalkonsul 
v o n  l i p p e l s k i r c h  in Boston besuchte mit den Teilnehmern der Fahrt die 

nterrichtsanstalten in  Boston und nahm auch te il an der Schlußbesprechung, die 
ei den höchsten Unterrichtsbehörden des Staates Massachusetts stattfand. Die 

gesamte Fahrt dürfte allen Reiseteilnehmern in unvergeßlicher Erinnerung bleiben, 
sowohl wegen der gastlichen Aufnahme als auch wegen des umfassenden und w ert
vollen Einblicks, den sie in das amerikanische Schul- und Volksleben erhielten. 
Es sind Verbindungen angeknüpft worden, um den Austausch pädagogischer Er
fahrungen zwischen Lehrern von hüben und drüben zu einem dauernden zu ge
stalten. Im Jahre 1929 ist bereits ein Gegenbesuch amerikanischer Pädagogen 
unter Leitung von Prof. Alexander in Deutschland erfolgt, Im Zentralinstitut selbst 
hat die Reise zu stärkerer Beschäftigung mit dem Erziehungswesen des Auslandes 
geführt und die Arbeiten zur „Vergleichenden Erziehungskunde" veranlaßt von 
denen bereits oben unter der Rubrik „Vortragsreihen“  die Rede war Es findet 
außerdem ein beständiger Austausch von Veröffentlichungen zwischen dem Zen
tra linstitu t und den besuchten amerikanischen Instituten statt. An dieser Stelle 
sei all den Freunden und Helfern in den Vereinigten Staaten, die den Besuch der 
deutschen Pädagogen so eindrucksvoll und fruchtbar gestalteten, aufs herzlichste 
gedankt.

Eigene Arbeiten.
Im Laufe der Zeit hat das Zentralinstitut in zunehmendem Maße versucht, 

außer den Veranstaltungen für die Lehrerschaft auch eigene Arbeiten auf dem 
Gebiete der Pädagogik und Psychologie in Form von Arbeitsgemeinschaften, Be
standaufnahmen und Einzeluntersuchungen durchzuführen.

A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n ,  Im W inter 1926/1927 untersuchten 
Ur, Bobertag und Dr. K lopfer in einer A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  n e u e  
M e n s c h e n k u n d e  Hauptfragen der Charakterologie und ihre Anwendung auf 
die Erziehung. —  Auf Anregung von Prof. Silbermann beteiligte sich das Zentral- 
m stitut im Frühjahr 1927 an der B e g a b t e n a u s 1 e s e für das neugegründete 
berliner Abendgymnasium. Die Auswertung der etwa 1600 verwendeten Test
hefte geschah im Zentralinstitut, wofür diesem vom Ministerium für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung ein Zuschuß von 300 RM. bew illig t wurde. In gleicher 
Weise fand eine Beteiligung an den Auslesen in den Jahren 1928 und 1929 statt. 
Es wurden 740 bzw. 640 Personen geprüft. — V e r g l e i c  h e n d e  Be  g a b u n g s - 
u n d  L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g e n  wurden im Herbst 1928 in Verbindung 
m it den Oberstudiendirektoren Dr. Freitag, Dr. Gaster, Dr. Karsen, Dr. Kawerau, 
Dr. Reimann und Dr. Zorn an verschiedenen höheren Schulen Groß-Berlins durch
geführt, desgleichen im M ärz/April 1929 an Volks- und höheren Schulen der Stadt 
Eberswalde in Fortsetzung einer vor vier Jahren begonnenen Untersuchung,

An die „W irtschaftskundliche Studienfahrt in das rheinisch-westfälische 
ndustriegebiet schloß sich im W inter 1928/29 eine unter Leitung von M inisterial-
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rat Prof. W  o 1 d t stehende Arbeitsgemeinschaft „ W i r t s c h a f t  u n d  E r  z i e - 
und P "  1 "i ^ 6r stär^ eren Inbeziehungsetzung von Industrieleben
mater, i ag0glk^dr rChh ge."1* lnsamf s Studium und durch Sichtung von Anschauungsmaterialien und Lehrm itteln zu klären suchte. 8

hendB e S t r i an f n a A m e n - Um 6ine Ü b e ” i c h t  ü b e r  d i e  b e s t e -  
Som den , 09SA h 1 ^ n d Dh- ! lm e  ZU ßewinnen* richtete das Zentralinstitut im 

ommer 1925 durch die Pädagogische Presse an alle Schulen und Lehrerkollegien 
ie Bitte, ihm Material über Schullandheimgründungen, Berichte, Abmeldungen, 

Kosten- und Organ.sationspläne, einzusenden. Diese allgemeine Aufforderung 
h, 61tne Rundfrage mittels Fragebogen, die an alle Schulen der 

Großstädte mit mindestens 100 000 Einwohnern gerichtet wurden. Das Ergebnis 
dieser Bestandaufnahme, das zu der Schullandheimtagung im Herbst 1925 führte, 
ist niedergdegt in  dem Aufsatz „Übersicht über den gegenwärtigen Stand der 
Schullandheimbewegung in dem Buch „Das Schullandheim" (Verlag Julius Beltz 
Langensalza). Aus Übungen zur Psychologie des Lehrers im Rahmen der vor
erwähnten Lehrgänge für Pädagogische Psychologie ist eine von Regierungsrat 
Hylla und Dr. Bobertag veranstaltete „ U m f r a g e  z u r  P s y c h o l o g i e  d e s  
L e h r e r s  hervorgegangen, mit der das Zentralinstitut an eine Reihe von Schul
leitern und Schulaufsichtsbeamten herangetreten ist. Die eingegangenen A nt 
Worten sollen später von bestimmten Gesichtspunkten aus bearbeitet werden.

U n t e r s u c h u n g e n .  Von dem Fachpsychologen des Instituts, Dr. B o -  
b e r t a g ,  wurden folgende Untersuchungen durchgeführt:

1. U n t e r s u c h u n g  ü b e r  B e g a b u n g s d i f f e r e n z e n  i n  e i n e r  
B e r l i n e r  G r u n d s c h u l k l a s s e ,  begonnen im Juni 1927, in  ihrem ersten 
te i l  abgeschlossen im Januar 1928 (die Untersuchung w ird fortgesetzt); 
t , . , 2' N a c h P r ü f u n g d e r  B i ß k y s c h e n  D i a g n o s k o p i e ,’ im Bios- 
Institu t m Charlottenburg (elektrodiagnostische Charakterfeststellung im Dienste 
der ochulbahn- und -berufsberatung);

3. U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d i e  Z u v e r l ä s s i g k e i t  d e r  G r a n h o -
im FrthiaVhrrai92a7ßtddUrh5 t l  f Chr®ibenr ?es Brandenburgischen Landesarbeitsamts 
im Frühjahr 1927, durchgefuhrt in den Jahren 1927/28 in Zusammenarbeit m it sechs
Graphologen als Gutachtern und 20 Damen und Herren des Instituts als Versuchs'- 
personen.

Beratungsstellen.
Durch die weitverzweigte Zusammenarbeit des Zentralinstituts m it den 

Lehrergruppen und Bildungs- und Erziehungseinrichtungen im In- und Auslande 
haben sich wertvolle persönliche und sachliche Erfahrungen angesammelt, die 
mehr und mehr von Ratsuchenden in Anspruch genommen werden.

S c h u l  b e r a t u n g .  Die in der Berichtszeit entstandene Schulberatung 
erstreckt sich auf die Unterbringung von Kindern, für die aus irgendwelchen 
Gründen die öffentliche höhere Schule nicht in  Frage kommt, in Landerziehungs- 
neimen und freien Schulen.
• ... E r z * e h u n g s b e r  a t u n g. Eine Ergänzung zu der Tätigkeit des Zentral- 
mstituts auf dem Gebiet der heilpädagogischen Ausbildung, Fortbildung und Be- 
lehrung entwickelte sich von September 1926 ab durch die Vortragsreihe Erzie- 

ungsberatung" jm pädagogischen Rundfunk. Zweck dieser Vortragsreihe war die 
Auiklarung von Pädagogen und pädagogischen Laien über das Wesen von Erzie
hungsschwierigkeiten und Fehlentwicklungen. Die Rundfunkerziehungsberatung 
veranlaßte auch eine Reihe von Ratsuchenden aus den verschiedensten Gebieten 
Deutschlands, sich auf schriftlichem oder mündlichem Wege unmittelbar an das 
Zentralinst.tut zu wenden. Die sonstige Inanspruchnahme der Auskunfts- und 
Beratungstatigke.t durch Behörden, Organisationen, Berufserzieher, Eltern und 
Jugendliche be, Erziehungs-, Entwicklungs- und Berufsschwierigkeiten und die 
dabei zutage tretende Unklarheit über die vorhandenen Beratungsstellen hat zur 
Emnchtung emer A u s k u n f t s s t e l U  f ü r  E r z i e h u n g s b e r a t u n g "  am 
1. Mai 1928 geführt. Sie w ill Jugendwohlfahrts- und Unterrichtsbehörden,
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Schulen und freien Vereinigungen Auskunft erteilen und den Erfahrungsaustausch 
zwischen ihnen anregen. Ratsuchenden Erziehern, Eltern und Jugendlichen dient 
die Auskunftsstelle in der Hauptsache nur als Wegweiser zu den vorhandenen Ein
richtungen. Die Aufgabengebiete sind im einzelnen: 1. Auskunft über normal- und 
heilpädagogische Beratungsstellen; 2. Übersicht über die Unterbringungsmöglich
keiten für normale und abnorme Kinder in Pflegefamilien, Erziehungsheimen und 
Heilerziehungsheimen verschiedenster A rt; 3. Beratung bzw, Wegweisung in prak
tischen Einzelfällen.

A u s k u n f t s s t e l l e  f ü r  B e r u f s b e r a t u n g .  Im September 1925 nahm 
die Auskunftsstelle für Berufsberatung nach einer durch die Inflationszeit und ihre 
Nachwirkung bedingten Ruhepause ihre Verm ittlungstätigkeit zwischen der Schule 
und den Organen der öffentlichen Berufsberatung wieder auf. An laufenden A u f
gaben war die Bearbeitung der von den preußischen Schulen eingegangenen amt
lichen Berichte über ihre Erfahrungen auf dem Gebiet der Berufsberatung und die 
Beantwortung der zahlreichen Anfragen nach L iteratur über Berufsberatung zu 
übernehmen.

Eine Zusammenstellung der neueren L itera tur zur Berufsberatung brachte 
Nr, 7/8 der Literaturnachweise des Zentralinstituts. Als Grundlage für die gesamte 
Verm ittlungstätigkeit der Auskunftsstelle für Berufsberatung wurde in Gemein
schaft m it der Reichsarbeitsverwaltung das Handbuch „D ie Schule im Dienst der 
Berufserziehung und Berufsberatung" (Verlag Reimar Hobbing, Berlin) heraus
gegeben, Es enthält in drei Abschnitten die gesetzlichen und organisatorischen 
Grundlagen, die stoffliche Grundlage für Lehrer und Schüler (auch Lesestücke und 
Unterrichtsstoffe) und die Gestaltung der berufserzieherischen Aufgaben in den 
verschiedenen Schularten,

Eine Zusammenstellung der während der Berichtszeit neuerschienenen 
L ite ra tur zur Berufsberatung ist in Vorbereitung,

Das Bedürfnis nach der Verm ittlungstätigkeit der Auskunftsstelle für Berufs
beratung zeigt sich auch in dem Anwachsen der mündlichen Auskunftserteilungen 
und Beratungen. Die Auskunftsstelle übte hierbei immer nur die Funktion eines 
Wegweisers aus, um sowohl die Elternschaft als auch die Lehrerschaft nachdrück
lich auf die Tätigkeit der öffentlichen Berufsberatung zu verweisen. In SonderJ 
fällen, die sich insbesondere auf das sozial- und heilpädagogische Gebiet bezogen, 
wurden allerdings bisweilen auch die Ratsuchenden von den öffentlichen Stellen 
der Auskunftsstelle zur Rat- und Auskunftserteilung zugesandt. Die schriftlichen 
Anfragen über berufskundliche L itera tur und über einzelne Beratungsfälle von 
Schulen wurden nach einer Vereinbarung mit den Zentralbehörden jeweils dem 
zuständigen Landesberufsamt überwiesen. Für die Fragen der berufskuudlichen 
L ite ra tur wurde die Auskunftsstelle von den Zentralbehörden zur Begutachtung 
herangezogen,

Rundfunk.
Daß aus den Veranstaltungen der Pädagogischen Abteilung heraus folge

recht im Herbst 1924 zunächst die Tagung „Rundfunk und Schule“ , dann ein Ver
trag mit der Gesellschaft „Deutsche W elle“  erwuchs, ist im Arbeitsbericht über 
das Zentralinstitut während der Jahre 1923 und 1924 bereits geschildert (Jahrbuch 
1925, Berlin 1926, S. 127, 128), Wie alle anderen Unternehmungen des Zentral
instituts, sollte auch der von ihm geplante „Pädagogische Rundfunk", eigentlich 
nur in der Form sich, unterscheidend von den übrigen Darbietungen, sich an Lehrer 
aller A rt, an Erzieher im weitesten Sinne des Wortes, auch an Schulaufsichts
beamte wenden. Daß Eltern sich unter die Hörer des Pädagogischen Rundfunks 
befänden, wurde von vornherein gewünscht; dagegen als erst der Erprobung be
dürftig wurde die Teilnahme von Schülern bezeichnet. Keinesfalls war die Aus
schaltung der m it den Schülern in persönlicher Berührung stehenden Lehrer beT 
absichtigt. Im Januar 1925 begann ein eigenes kleines M itteilungsblatt zu er
scheinen, der „Z. I,-Funk", das die Monatsprogramme der Rundfunkdarbietungen 
bringen sollte, die vom Zentralinstitut und der in Bildung begriffenen Gesellschaft
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„Deutsche W elle" über den Sender von Königswusterhausen verbreitet werden 
sollten. Aber es dauerte noch ein volles Jahr, bis die Deutsche Welle und ihr 
Oroßsender den Betrieb aufnahmen. Inzwischen bereitete der Z. I.-Funk die 
Lehrerschaft auf die neue A rt vor, in der pädagogische Anregungen ihr Z u 
strömen sollten. Der Leiter der Pädagogischen Abteilung, Prof. Lampe, trug noch 
im November 192l_auf der ersten Ausstellung der Deutschen Funkindustrie über 
„Kundfunk und Erziehung“ vor, so daß allgemeine Berührungspunkte auch 
zwischen Funktechnik und Pädagogik gefunden und klargelegt wurden. Die 
Schnftleitung des Z. I.-Funks lag zunächst in den Händen von Schulrat Niemann, 
n .., Die e” te Nummer des zweiten Jahrgangs konnte endlich den Beginn des 
Pädagogischen Rundfunks ankündigen. Unter dem 22. Dezember 1925 stimmte der 
Reichspostminister — III. Z — der „Eröffnung pädagogischer Unterrichtskurse der 
Deutschen Welle zu und stellte ihr den Sender werktäglich 3—5 Uhr nachmittags 
zur Verfügung Unter dem 23. Dezember te ilte die Gesellschaft „Deutsche W elle“ 
dies dem Zentralinstitut mit. Die Aufnahme des Sendebetriebs wurde auf den 
7. Januar 1.26 festgesetzt. Durch Aufsätze und M itteilungen im Z. I.-Funk war 
dafür gesorgt, daß die Hörer unterrichtet waren darüber, was Reichsrundfunk
gesellschaft sei, welche Sendegesellschaften unter ihrem Dache sich mit örtlichen 
Darbietungen befaßten, welche besondere Rolle die ganz im Dienst der Volks
bildungspflege stehende Gesellschaft „Deutsche W elle" im Kreise der übrigen 
Sendegesellschaften spielen werde, und wie bei der Pädagogischen Abteilung des 
Zentralinstituts ein eigener Ausschuß gebildet sei, bestehend aus Vertretern des 
Reichsministerium des Innern, des Reichspostministeriums, der preußischen M in i
sterien für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, für Handel und Gewerbe, für 
Landwirtschaft, für Volkswohlfahrt, aus Vertretern auch des Städtetages, Reichs
städtebundes, Landgemeindetages und des Verbandes deutscher Landkreise sowie 
aus Vertretern der großen Lehrerverbände. In diesem Ausschuß sollten die Vortrags- 
themen und die Redner festgestellt werden. Diese Organisation hob nun doch 
die Rundfunkveranstaltungen aus dem üblichen Rahmen der Unternehmungen des 
¿entrahnstituts etwas hinaus.

Am 7. Januar 1926, mittags 12 Uhr, wurde als erste Sendung eine Ansprache 
des Kultusministers D, Dr. Becker verbreitet. Er betonte, daß die Zusammen
arbeit des Zentralinstituts m it der Deutschen Welle, die über einen besonders 
weithin zu hörenden Sender verfüge, für den W ert der nunmehr zu leistenden 
pädagogischen A rbe it bürge. „Um alle Volksgenossen, hoch und niedrig, arm und 
reich, w ill der pädagogische Rundfunk ein einigendes Band schlingen, sie zu einer 
großen Kulturgemeinschaft zusammenschließen.“ Staatssekretär Bredow folgte 
mit einer zweiten Ansprache: „Neben der Schule und der Buchdruckerkunst ist 
der Rundfunk vielleicht das beste M itte l, die geistige Einstellung eines Volkes 
zu beeinflussen. Vor allem, w ill der Rundfunk sich der großen Masse jener Volks- 
kreise annehmen, denen bisher nur wenige Bildungsmöglichkeiten geboten wurden- 
aber daneben hat sich das Bedürfnis herausgestellt, besondere berufsfördernde 
Vortragskurse abzuhalten. Dieser Aufgabe hat sich die Deutsche Welle ange- 

nommen und beginnt ihre Tätigkeit heute mit dem »Pädagogischen R undfunk-. 
Ich danke dem Zentralinstitut fü r diese wertvolle Erweiterung des Aufgaben
bereichs der Rundfunksender." Den Abschluß der Eröffnungsdarbietungen machte 
der Vortrag des Leiters des Zentralinstituts, Geh. Oberregierungsrat Pallat, über 
„Zentrahnstitut und Rundfunk“ . Niemals, führte er aus, ist es dem Zentralinstitut 
in den bisher 11 Jahren seines Bestehens so deutlich wie heute gewesen, daß seine 
pädagogische Tätigkeit im Dienste des ganzen Volkes steht und daß es sich des
halb den Bedürfnissen des Volkes anzupassen hat. Weder an Vorschriften ge
bunden, noch bevormundet, hat das Zentralinstitut dank seiner elastischen Kon
struktion bisher fre i die ihm gestellte Aufgabe einer Sammel-, A rbeits- und Aus
kunftsstelle für das gesamte Gebiet der Erziehung und des Unterrichts zu erfüllen 
gesucht. Aber so groß der Kreis der Teilnehmer an seinen Veranstaltungen auch 
war, nie hat sich ihm solche Möglichkeit wie jetzt durch den Rundfunk geboten,
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auch abseits Stehende zu erreichen. W ir sind uns bewußt, daß es für Rundfunk
darbietungen noch an methodischen Grundlagen fehlt, verkennen auch nicht, daß 
ein Widerspruch darin liegt, daß unser Institu t sich mit Energie der (Jnterrichtsform 
angenommen hat, bei der der Lernende selbsttätig m itarbeitet, und daß es sich 
nun eines Verbreitungsmittels bedient, bei dem der empfangende Teil sich auf
nehmend verhält. Doch w ir wollten Umwege vermeiden, wie w ir sie gehen mußten, 
als w ir einsahen, daß w ir unsere Jugend gegen, Gefahren des Lichtspiels schützen 
mußten, das viel zu lange sich selbst überlassen war. Das Zentralinstitut verfügt 
über" eine umfassende Kenntnis von dem, was auf den Gebieten der Erziehung und 
des Unterrichts geforscht, gelehrt, versucht und verordnet wird, Reich ist es 
an Erfahrungen auch darüber, wie solche Kenntnisse zu verbreiten sind, ohne 
dogmatische Norm anzunehmen. Groß ist die Zahl der M itarbeiter auf den Ge
bieten der Pädagogik. In gemeinsamer A rbe it m it der Deutschen Welle und mit 
den Hörem, auf deren Anregungen und Wünsche w ir hoffen, mögei nun der rechte 
Weg für die Auswertung des Rundfunks zu Volksbildungszwecken gefunden 
werden.

Man erkennt aus allen diesen Gedankengängen, wie stark das Bewußtsein 
dafür war, was es für den Rundfunk bedeute, daß das Zentralinstitut jetzt in die 
praktische und theoretische Rundfunkarbeit eintrat, aber ebenso auch dafür, was 
diese Rundfunkaufgaben fü r das Zentralinstitut zu bedeuten hätten. Daß man von 
vornherein Vortragende von Ruf zu gewinnen wußte, geht schon daraus hervor, 
daß am Nachmittag des 7. Januar Prof. Spranger, Frau M inisteria lrat Gertrud 
Bäumer und Prof. Guardini ins Mikrophon sprachen.

Nach vier Richtungen hin hat sich in  den 314 Jahren bis zum 31. März 1929 
die Rundfunktätigkeit des Zentralinstituts entwickelt. Erstens w irkte  die ein
gehende Beschäftigung mit der Programmbildung, der Auskunfterteilung, der Be
lehrung der Lehrerschaft wie der Schulaufsichtbeamten und Schullastenträger 
befruchtend auf die theoretische Erkenntnis ein. Im Vordergründe stehen hier 
die Lehrgänge, die im Aufträge und mit Unterstützung des preußischen Kultus
ministeriums vor allem im Osten und auch im Westen abgehalten wurden. In 
Schlesien und in Ostpreußen war der Verlauf gleich; Zuerst eine allgemein orien
tierende Veranstaltung in  Breslau und in Königsberg fü r Regierungs- und Ober
schulräte zu dem Zweck, m it den beiden schlesischen und dem ostpreußischen 
Provinzialschulkollegium sowie m it den drei schlesischen und drei ostpreußischen 
Regierungen in Fühlung zu treten wegen der Maßnahmen, die für die Interessierung 
der Lehrerschaft, namentlich der auf dem Lande, am Rundfunkgebrauch zu eigener 
Fortbildung und zur Belebung des Unterrichts wünschenswert erschienen. In 
beiden Fällen waren die Le iter der Pädagogischen Abteilung und Studienrat 
Scheiffler zugleich Vortragende und zeigten, was der Rundfunk pädagogisch und 
methodisch bei rechter Verwendung zu leisten vermöge, ferner, welche tech
nischen Kenntnisse, gegebenenfalls Bastelfähigkeiten die Lehrer besitzen müßten, 
um die Anlage in Betrieb zu setzen und das Empfangsgerät zu bedienen. Beide 
Male schlossen sich Lehrgänge für Lehrer in den drei schlesischen und drei ost
preußischen Regierungsbezirken an, immer am Sitz der Regierung, nur in Ober
schlesien statt in Oppeln in Gleiwitz. Zunächst war bei diesen Lehrgängen, zu 
denen besonders geeignete Lehrer durch die Kreisschulräte ausgesucht waren und 
nun zu Rundfunkberatern für ihre benachbarten Amtsgenossen herangebildet 
werden sollten, nur an die technische Schulung der Teilnehmer und an die Übung 
ihrer Basteltätigkeit gedacht; aber bei allen drei schlesischen Lehrgängen wurde 
seitens der leilnehmer ein so lebhafter Wunsch gerade nach methodischer Be
lehrung über die rechte Verwendung des Rundfunks als Lehrm ittel geäußert, daß 
in G leiw itz ein zweiter Lehrgang unter Hereinbeziehung der Methodik veranstaltet 
werden mußte, und daß die ostpreußischen Lehrgänge in Allenstein, Königsberg 
und Gumbinnen von vornherein ausgiebige methodische Belehrungen und Aus
sprachen vorsahen. Es zeigte sich dabei, daß die Anregung, den Rundfunk un
m ittelbar im Unterricht zu verwenden, ganz im allgemeinen zu recht ergebnis
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reichen und durch ihre Frische erfreulichen Erörterungen über Methodik nament
lich der Selbsttätigkeit der Schüler führten. Allerdings wuchsen durch die Ent
sendung zweier Vortragender die Unkosten der Veranstaltung, so daß auf Gesamt- 
kurzung der Unternehmung Bedacht genommen werden mußte. Aus dreitägigen 
Lehrgängen sind zweitägige geworden. Schon außerhalb der Berichtszeit, nämlich 
im Frühjahr und Sommer 1929, fallen solche Kurzveranstaltungen in Magdeburg 
und in Stettin. Anderseits war man auch im Westen vorangegangen. Bereits im 
Herbst 1927 weilte der Leiter der Pädagogischen Abteilung im Saargebiet, um 
dort bei der Lehrerschaft und auch auf den Bürgermeistereien anregend und auf- 

w „  n fur e’ne gedeihliche Verwendung des Rundfunks in Schule und 
V olksbddungspflege, und im November 1928 veranstaltete die Zweigstelle Köln 
des Zentrahnstituts einen Rundfunklehrgang für die rheinische Lehrerschaft in 
K c nr'x,imuFebrtUaij  I929r,das Zentralinstitut und die Regierung in Wiesbaden gemein
schaftlich mit dem Frankfurter Sender und mit Unterstützung des Kultus
ministeriums einen Rundfunklehrgang fü r die Lehrerschaft von Hessen-Nassau in 
Frankfurt a. M.; zu ihm waren die Teilnehmer eingeladen, genau so wie zu den 
Veranstaltungen in den Provinzen Schlesien, Ostpreußen, Pommern und Sachsen. 
In Köln meldeten! sich die Teilnehmer von sich aus. Bei allen diesen Lehrgängen 
w irkte  der Leiter der Pädagogischen Abteilung mit, schon um örtliche Wünsche 
kennenzulernen und örtliche Verwendungsarten des Rundfunks zu studieren. Ins
besondere erwiesen sich die Berührungen mit den provinzialen Lehrerschaften als 
fruchtbar für die Programmgestaltungen. Der größte von allen diesen Lehrgängen 
war der vom Anfang September 1928 in Berlin. Anläßlich der fünften Jahres
ausstellung wünschte die Funkindustrie im Schoße der Ausstellung selbst einen 
Lehrgang, der, rückblickend auf den ersten Lehrgang des Zentralinstituts im 
Jahre 1924 und auf die erste Ausstellung im gleichen Herbst, die Rundfunktechnik 
Seite an Seite der Volksbildung, des Unterrichts und der Erziehung zeigen sollte 
Uber 700 Teilnehmer hatten sich eingefunden. Haftete dieser Unternehmung etwa^ 
Repräsentatives an, so vollzog sich bei den übrigen Lehrgängen die Heranziehung 
von Schulaufsichtsvertretern und Lehrerschaft in  der Stille, doch bei nachhaltig 
w ^kender gediegener A rbeit. Ergebnis der Bemühungen war das von Lampe 
o ,SfC , ffler. verfaßte vom Zentralinstitut herausgegebene kleine Handbuch 
Rund unkempfang ein Ratgeber für E ltern und Erzieher“  (Langensalza 1929, 

J. Beltz), ferner die im Selbstverlag des Zentralinstituts bei M ittle r & Sohn in 
Berlin 1928 gedruckte Veröffentlichung der wichtigsten 6 Vorträge, die bei dem 
Berliner September-Lehrgang 1928 gehalten waren, unter dem T ite l „Schule und 
Rundfunk .

So lebendig sich die eben geschilderte Tätigkeit des Zentralinstituts für die 
Entwicklung des Rundfunkwesens auch gestaltete, die Hauptaufgabe lag doch in 
der Aufstellung der Vortragsfolgen fü r den Pädagogischen Rundfunk. Die A n 
gebote waren Legion; die Auswahl gestaltete sich bei der V ie lfä ltigke it der Be
dürfnisse, die angemeldet wurden, nicht leicht. Hinzukam alsbald die Erkenntnis, 
daU beste Sachkenner für dies oder jenes Gebiet nicht immer die technisch 
ausreichenden Rundfunksprecher sind. Daß das M ikrophon ein eigenwilliger Er- 
zieher ist zu gutem lebendigen Sprechen wie zu aktivem kritischen Hören, wurde 
sehr bald klar. Von Anfang an war durch Studienrat Friebel und Lektor Mann 
für den englischen Sprachunterricht, durch Studienrat Dr. Voelcker und Lektor 
Grander für den französischen, durch Dr. A lfie ri und Gertrud van Eyseren für das 
Spanische im Zwiegespräch eine anregend wirkende Form der Rundfunkbeleh
rungen ge unden. Es wurde ausprobiert, sie auf andere Darstellungsgebiete aus
zudehnen. Sodann drängte die Entwicklung des Rundfunks durchaus auf die Ver
wendung im aufenden U nterricht hin. Man war zunächst sehr vorsichtig m it den 
Versuchen des ersten „Schulfunks". Darf doch der örtliche Lehrer nicht durch 
einen fremden Zentralredner, der die Schüler nicht kennt, keinesfalls ersetzt 
werden Anderseits gibt es zweifellos vieles, z. B. an musikalischen oder rezi- 
tatonschen Veranstaltungen, an Wiedergaben von Zeitereignissen, was die ein-
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zelne Schule ihren Schülern zu bieten gar nicht imstande ist, was aber von 
zentraler Stelle aus gesendet werden kann, Mit den Jahren baute sich tatsächlich 
der Schulfunk immer weiter aus. Gleichzeitig mußte der Pädagogische Rundfunk 
sich mit Einschränkungen abfinden.

Nicht nur das im engeren Sinne pädagogische Funkwesen entwickelte sich. 
Die Gesellschaft Deutsche Welle hat in den ersten Monaten des Jahres 1926 vor
wiegend pädagogische Darbietungen entsendet. Als sie eine Stunde der Hausfrau 
und ähnliche nicht mehr eindeutig pädagogische Stunden der Berufsbildung ein
richtete, war ih r das Zentralinstitut zunächst dabei noch behilflich. Aber diese 
Erweiterungen des Gesamtplanes der Veranstaltungen erforderten natürlich einen 
Ausbau der Gesellschaft selbst. Ih r neuer Direktor, Prof, Schubotz, berichtet 
schon für das Jahr 1927, daß neben 1887 „berufsbildend en“  Veranstaltungen 
968 „allgemeinbildende'' gestanden haben, und daß unter den berufsbildenden 
nur 1107 noch als „pädagogisch“ bezeichnet werden konnten. Auch von diesen 
aber sind ein großer le il  durch die Deutsche Welle unmittelbar betreut worden. 
Das Zentralinstitut gab den bloßen Sprachunterricht — soweit es sich nicht um 
Sprachunterricht im Schulfunk handelte — an die1 Deutsche Welle ab und ist 
auch bei den Jugendstunden für die Kleinen, bei Märchenerzählen und Bastel
unterricht — immer abgesehen vom Schulfunk — nicht beteiligt. In dem Maße 
der eigentlich „Pädagogische Rundfunk" für die Lehrerschaft sich wegen der In 
anspruchnahme des Senders für andere Zwecke beschränken mußte, ließ in den 
Vormittagsstunden sich der Ausbau des Schulfunks durchführen. Diese Ver
schiebungen ergaben, daß mit der Zeit der ursprünglich eingesetzte Hauptausschuß 
der Bildstelle nicht mehr ein voll geeignetes Organ für die zu leistenden Arbeiten 
war und der Veränderung bedurfte. Ebenso war infolge des erfreulichen Ausbaus 
des Betriebes bei der Deutschen Welle der Z. I.-Funk des Zentralinstituts zum 
D. W.-Funk der Deutschen Welle und des Zentralinstituts geworden, Doch auch 
dabei blieb die Entwicklung nicht stehen. Gerade die wachsende Beachtung der 
Schulfunkdarbietungen ließ ein eigenes Rundfunkblatt für die Lehrerschaft not
wendig erscheinen, in dem Anweisungen für die Benutzung der zu erwartenden 
zentralen Sendungen durch den örtlichen Lehrer zu finden seien. Es bestand 
bereits ein kleines, von Dr. Neels herausgegebenes B latt „D er Schulfunk“ . Dies 
übernahm nunmehr das Zentralinstitut und der Verlag von Julius Beltz in Langen
salza, um es zu einem zentralen B latt für die gesamte Schulfunkbewegung aus- 
zubauen.

Damit gelangt man zu einer dritten Entwicklungsreihe. Nicht nur Päd- 
agogischer und Schulfunk und die auf sie verwendete Tätigkeit des Zentralinstituts 
wuchsen an, nicht bloß die Deutsche Welle vermehrte und verbreiterte ihren Be
trieb; es wandten sich auch andere Sendegesellschaften den Problemen des unter- 
richtlichen und erziehlichen Funkwesens für Lehrer und Eltern, für die Jugend 
und die Schule zu. Schon bei dem ersten Rundfunklehrgang im Jahre 1924 konnte 
seitens des Hamburger Senders über die Hans-Bredow-Schule berichtet werden. 
Später griff der Langenberger, Frankfurter und auch der Königsberger Sender ein 
in diese Bewegung. Um einen Überblick über die Ausbaupläne zu gewinnen, lud 
der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung im März 1928 
die Sendegesellschaften, das Zentralinstitut und andere Interessierte zu einer Aus
sprache ein, der sich eine zweite im Februar 1929 anschloß. Auch hatte der Leiter 
der Pädagogischen Abteilung auf Reisen nach Koblenz, Frankfurt a, M. und Königs- 
berg bereits persönliche Fühlung mit leitenden Herren bei den betreffenden Sende
gesellschaften oder bei ihren Pädagogischen Ausschüssen gewonnen. Es zeigte sich, 
daß die Gesichtspunkte, unter denen der Pädagogische und der Schulfunk an den 
einzelnen Stellen verwendet wurde, sich in manchen Einzelheiten unterschieden 
und daß wechselseitige Kenntnisnahme der Erfahrungen die Gesamtentwicklung 
fördern würde. Die Sendungen der Deutschen Welle, viel weiter hinausgreifend in 
die Ferne als die örtlichen Darbietungen der regionalen Sender, werden natur
gemäß anderen Rücksichten Rechnung tragen müssen als die Ortssender. Gerade
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die besondere Stellung des Deutschlandsenders und die Verbundenheit des Zentral
instituts m it ihm zu einer Arbeitsgemeinschaft machen die Rundfunkstelle im 
Zentralinstitut zu einer geeigneten Stelle des Erfahrungsaustausches und den 
„Schulfunk“ des Zentralinstituts zur gegebenen Stelle gemeinschaftlicher Ver
kündigung aller Sendeprogramme, die dem Pädagogischen und dem Schulfunk 
dienen. Öfters wiederkehrende Zusammenkünfte der Vertreter dieser Sender 
werden von hohem Nutzen sein.

Handelt es sich hier um eine Zusammenfassung räumlich getrennter, sachlich 
aber gleichmäßig am pädagogischen Funkwesen interessierter Stellen, so ist das 
Zentralinstitut m it einer T a g u n g  ü b e r  R u n d f u n k m u s i k  in Göttingen 
während des Mai 1928 in recht geglückter Weise der Zusammenfassung fachlich 
getrennter Gruppen nähergetreten, die sich um den Rundfunk bemühen. Die M u
siker, die lechniker des Rundfunks, die Rundfunkintendanten, die Volksbildner und 
Vertreter der Presse, sie sind sich untereinander über die Entwicklungsmöglichkeiten 
der Rundfunkmusik keineswegs einig, und es war gut, sie alle in einen Verhand
lungsraum zu bringen, wo die physikalische Wissenschaft der Frequenzunter
suchungen und die Rundfunktechnik zeigen konnten, w ieweit man über die ver
schiedenen Deformationen, die die Töne erleiden, Bescheid weiß und welche A b 
hilfsmaßnahmen gegen technische Unzulänglichkeiten bereits gefunden, welche 
noch erforderlich seien, wo ferner die Musiker sich zu äußern hatten über alle 
Sorgen und Hoffnungen, m it denen die Musikpflege den Betrieb der Rundfunk
musik begleitet. Vorträge, Vorführungen, Aussprachen wechselten, und das E r
giebigste war wohl das persönliche Beisammensein und die Erörterung der auf
geworfenen Probleme im kleinen Kreise. Unvergessen bleiben w ird die Aufführung 
von Mozarts „Entführung“ , der 1. A k t im Göttinger Theater, sofort darauf noch
mals von derselben Sängerschar aus Kassel in  der Übertragung aus dem Theater, 
dann der 2. A k t wieder im Theater. Um das Zustandekommen dieser Veranstaltung 
in Göttingen hatte sich die Musikabteilung des Zentralinstituts verdient gemacht, 
die ebenso wie die zweite Abteilung der Kunstabteilung— Jugend-, Laienspiel und 
Sprecherziehung — den größten Ante il am Ausbau der Sonnabendveranstaltungen 
im Schulfunk haben. Sie dienen der Kunsterziehung und sind die ersten Schul
funk-Unternehmungen gewesen. Aus diesen allwöchentlichen Veranstaltungen 
haben die drei festlichen Veranstaltungen zum Gedächtnis an Heinrich von Kleist, 
an Franz Schubert und an Lessing sich herausgehoben. Wurde im allgemeinen 
der Pädagogische wie der Schulfunk aus dem Funkhaus gesendet, so die künst
lerischen Darbietungen vielfach aus dem großen Vortragssaal des Zentralinstituts, 
in den Schüler und Schülerinnen von Berliner Schulen geladen waren, vor denen 
musiziert und rezitie rt wurde, indem die ganze Veranstaltung zugleich durch die 
Deutsche Welle übertragen wurde. Die Lessing-Feier wurde aus dem großen 
Konzertsaal der Hochschule für Musik übertragen, der das Zentralinstitut dankbar 
dafür ist, daß es die dort bestehende Funkversuchsstelle zu Übungszwecken m it
benutzen darf.

Das ungeheuer reiche Leben, das sich aus dem Rundfunk am Zentralinstitut 
entwickelte, konnte trotz freundlicher M ith ilfe  der anderen Abteilungen schließ
lich von der Pädagogischen Abteilung nicht mehr verwaltet werden. Nachdem 
Schulrat Niemann schon früher durch Oberschullehrer Westermann aus Gründen 
der Überlastung ersetzt worden war, wurde, als dieser am 1, A p ril 1929 das 
Rektorat einer Berliner Volksschule annahm, die Rundfunkstelle zu einer eigenen 
Abteilung umgewandelt, deren Leitung Studienrat Friebel übernahm.

Bibliothek.

Die im Jahre 1924 eingerichtete „ P ä d a g o g i s c h e  B i i c h e r s c h a u "  ver
folgt, wie schon bekannt, den Zweck, die pädagogischen und für Pädagogen w ert
vollen Neuerscheinungen in freiester Benutzungsform so schnell wie möglich nicht 
nur zu zeigen, sondern w irk lich  verfügbar zu machen. Sie ist als eine ständige
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Ausstellung deutscher Verleger in Angriff genommen und mit reichem Erfolge 
durchgeführt worden. Waren im Anfang des Jahres 1925 gegen 9000 Bände als 
unbefristetes Leihgut 120 deutscher Verleger verfügbar, so waren es zu Ende 
März 1929 21 200 Bände, dargeboten von 186 Verlegern. Ein großer Teil der Ver
leger ist sehr besorgt für die rasche Zustellung von Neuerscheinungen, bei gleich
zeitiger Rückforderung der veralteten Exemplare. Der von seiten der Verleger 
voll erkannte Erfolg der so versuchten Propaganda des Buches läßt weitere Stei
gerungen erwarten und w ird die allgemeine gleichmäßige Funktion herbeiführen. 
Zur Stunde ist schon als Erfolg das Interesse der m it erzieherischer Literatur 
arbeitenden Benutzer erkennbar, indem der Besuch des Lesesaales 35- bis 40mal 

. V° [ .  fl!nf 'iahren ist- Lediglich die Beschränktheit der Räume der
Bibliothek verhindert die Leitung an Maßnahmen, welche eine zu große Verkehrs
steigerung zur Folge haben müßten,

Ein Gesamtbestand von über 21 000 Bänden stellt die E i g e n b i b l i o t h e k  
des Hauses dar. Es befinden sich dabei etwa 3000 Bände der Jugendbibliothek, 
der deutschen Schulausstellung von 1911, die im Jahre 1927 in das Zentralinstitut 
gebracht wurden. Leider konnte dieses wertvolle Material aus Raummangel noch 
nicht im Hause benutzbar gemacht werden.

An laufenden Z e i t s c h r i f t e n  besaß das Zentralinstitut am Schlüsse der 
Berichtszeit 335 (dabei 50 Auslandszeitschriften), die sich eines lebendigen Zu
spruches von Lesern erfreuten.

Die Schwierigkeit, die Pädagogische Bücherschau m it der Eigenbibliothek 
des Zentralinstituts gemeinsam zu verwalten, hat sich erfolgreich bewältigen 
lassen durch straffe Ordnung und eine den Verhältnissen angepaßte einfache b ib lio 
thekarische Methodik, Die in vielen Räumen des Zentralinstituts verteilten Be
stände werden ohne wesentlichen Zeitverlust im Lesesaal verfügbar gemacht. An 
besonderen für sich verwalteten Spezialbibliotheken sind die B i b l i o t h e k  des 
V e r e i n s  f ü r  S c h u l h y g i e n e  (seit 1927) und die B i b l i o t h e k  f ü r  
H e i l p  ad  a g o g i k  (seit 1928) zu erwähnen, deren Bestände auch außer dem 
Hause verliehen werden können. Vom Eigenbestand des Zentralinstituts bilden 
etwa 2500 Bande eine H a n d b i b l i o t h e k  im Lesesaal.
R . , , A ls .,el“  zukunftsreiche Sonderabteilung sucht das Zentralinstitut seine 
B i b l i o t h e k  f ü r  A  u s 1 a n d s p ä d a g o g i k zu entwickeln. Von einiger Be-

! St blS ’6tzt dle amerikanische Abteilung, welche einen Bestand von etwa 
500 Bänden besitzt.

Die seit 1925 geübte Praxis, durch ständige Sonderausstellungen die Kenntnis 
des für Erzieher wertvollen oder wichtigen Buches zu fördern, ist unausgesetzt 
entwickelt worden. Ebenso fanden fortlaufend Buchausstellungen gelegentlich der 
wissenschaftlichen Kurse im Zentralinstitut statt. Als ein besonderer Versuch ist 
die Zusammenstellung einer „ P ä d a g o g i s c h e n  W a n d e r b ü c h e r e i "  des 
Zentralinstituts im Jahre 1927/28 anzuführen, welche eine begrenzte Auswahl von 
etwa 500 Neuerscheinungen aufzuweisen hatte, wesentlich der Jahre 1925 bis 
Ende 1927, Zunächst wurde die Ausstellung in Berlin gezeigt, dann Februar 
1928 in Bonn und im Juni 1928 in Frankfurt a, M. Die Sammlung wurde im Som
mer 1928 als deutsche Gabe an die Columbia University, New York, übergeben. 
Sie wurde zum großen Teil auch an die Deutsche Pestalozzi-Gesellschaft in Prag 
im Januar 1929 in Erwerb vom Buchhandel abgegeben. 2

2. D IE  K U N S T A B T E I L U N G .
Die Kunstabteilung umfaßt drei Arbeitsgebiete: Bildende Kunst, Werkarbeit 

und Körpererziehung; Sprecherziehung und Laienspiel; Musikerziehung. Die 
Arbeit gestaltete sich in der Berichtszeit so umfangreich, daß für die drei Gebiete 
Sonderabteilungen eingerichtet wurden. Die Veranstaltungen fanden entweder 
gemeinsam oder als selbständige Unternehmungen der einzelnen Sonderabtei
lungen statt.
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A.  G e m e i n s a m e  T ä t i g k e i t
Die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen für Kunsterziehung fand 

ihren Ausdruck in Vortragsreihen und künstlerischen Veranstaltungen, die das 
gesamte Gebiet der Kunst behandelten.

Vom 26, bis 31, Oktober 1925 hielten Prof. Johannes 111 e n , Dr. Fritz 
K l a t t ,  Prof. Dr. Lothar S c h r e y e r  und Prof. F ritz J ö d e  im Zentralinstitut 
eine Reihe von Vorträgen, in denen sie unter dem T ite l „ D i e  L e h r e  v o m  
G e s t a l t e n "  die Gesetzmäßigkeiten und die Pflege der Kräfte darzulegen 
suchten, durch welche sich das Gestaltwerden menschlicher Schöpfungen vollzieht. 
Die Hauptthemen lauteten: „Geist und Körper" (ftten), „Gedanke und Sprache" 
(Klatt), „Gesicht und B ild “ (Schreyer), „Raum und Klang" (Jöde),

In den Monaten Januar bis März 1926 folgten vier Veranstaltungen im Großen 
Saal des Zentralinstituts zur „ P f l e g e  s c h ö p f e r i s c h e r  G e s t a l t u n g  
u n d  k ü n s t l e r i s c h e r  K u l t u r " .  Der erste Abend am 30. Januar 1926 war 
dem Thema „ J u g e n d  u n d  B ü h n e "  gewidmet und brachte außer einem Vor
trag von Dr. Hans L e b e d e über „Jugend und dramatisches Spiel“ eine Reihe 
von dramatischen Improvisationen und geformten Spielen der Jugendbühne der 
Gemeinschaftsschule Berlin-Niederschönhausen unter Leitung von Karl H a h n .  Im 
Zusammenhang damit stand eine Vorführung der „Geestländer Tanzkreise“ aus 
Hamburg, die unter Leitung von Anna H e l m s  und Julius B l a s c h e  am Vor
mittag des nächsten Tages im Lehrervereinshaus bunte Tänze und das Weihetanz
spiel „M arienkind" aufführten. — Der zweite Abend am 12. Februar 1926 diente 
der „ K ü n s t l e r i s c h e n  K ö r p e r s c h u l u n g " ,  An einen Lichtbildervortrag 
von Luise L a n g g a a r d  über „Bewegung" schlossen sich gymnastische Vorfüh
rungen und rhythmische Spiele der Vorführungsklasse Loheland, Schule für Körper
bildung, Landbau und Handwerk. — Am 3. A p ril und 5. März hielt Dr, F, G. H a r t -  
1 a u b , Mannheim, „ L i c h t b i l d v o r t r ä g e  z u r  b i l d e n d e n  K u n s t “ , und 
zwar am 3. März über „A lte  und neue Kalenderkunst", am 4. März über „Das 
magische Element in der Kunst der Renaissance", am 5. März über „D ie Kunst seit 
dem Expressionismus". — Den Beschluß bildete am 27. März ein Abend „ J u g e n d  
u n d  M u s i k , an dem Dr, Hermann R e i c h e n b a c h  über „Musizieren aus 
dem Geiste der Jugend sprach und Jugendmusikgruppen Lieder, instrumentale 
Musik und Volkstänze darboten.

Unter dem Gesichtspunkt der „ E n t w i c k l u n g  d e r  g e s t a l t e n d e n  
K r ä f t e  aus dem R h y t h m u s  d e r  A t m u n g "  hielten die Leiterinnen der 
Rothenburger Atemschule, Hedwig A n d e r s e n  und Clara S c h l a f f h o r s t ,  
vom 26. April bis 1, Mai 1926 im Zentralinstitut einen Einführungskursus für Lehrer 
und Lehrerinnen (insbesondere der Grundschule), Frl. Schlaffhorst leitete den 
Kursus durch einen Vortrag über „Die Bedeutung der Atemschulung und des natür
lichen Lebensrhythmus in der Schulerziehung" ein; an den übrigen Nachmittagen 
der Woche zeigte Frau Marie Selbmann-Schlaffhorst, Leiterin des Rothenburger 
Kinderheims, in praktischer Arbeit die Entwicklung von Sprechen, Lesen, 
Schreiben, Singen und Bewegung aus dem Rhythmus der Atmung.

Am 6. November 1926 wurde der neu hergerichtete Große Vortragssaal des 
Zentralinstituts m it einer F e i e r  eröffnet, die nach einem Rundgang durch den 
Saal und die angebauten neuen Ausstellungsräume eine Reihe von Jugendspielen 
szenischer, musikalischer und tänzerischer A rt brachte.

Für den W inter 1927/28 waren drei gemeinsame V e r a n s t a l t u n g e n  d e r  
K u n s t a b t e i l u n g  vorgesehen. Am 28. November 1927 hielt der D irektor der 
Elisabeth-Duncan-Schule in Schloß Kleßheim bei Salzburg, Max M e r z ,  einen 
Lichtbildvortrag über „R  h y t h m u s  u n d  A u s d r u c k  d e s  K ö r p e r s " ,  woran 
sich Vorführungen von Schülerinnen der Elisabeth-Duncan-Schule anschlossen. Im 
Januar 1928 folgten zwei öffentliche Aufführungen von S h a k e s p e a r e s  
„ S t u r m ” mit Schülern des Reformrealgymnasiums Weißensee, unter Leitung 
von M artin  L u s e r  k e. Der für Ende Februar 1928 angesetzte A b e n d  e n g 
l i s c h e r  T ä n z e r  mußte jedoch auf spätere Zeit verschoben werden. Ende Juni
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und Anfang Ju li fand dieses Gastspiel der englischen Tänzergruppe „Travelling 
M orrice” statt, in Form einer Rundreise, die von Essen über Berlin, Halle, Weimar, 
Göttingen, Marburg und Bonn führte. Die aus 14 Tänzern und 7 Tänzerinnen be
stehende Gruppe stand unter Leitung des Herrn Rolf Gardiner, London. Die Ver
anstaltungen, die in Zusammenarbeit m it den Jugendgruppen und den Angehörigen 
der englischen Seminare in den oben genannten Universitätsstädten vorbereitet 
wurden, fanden überall regen Zuspruch und verdienten Beifall.

B. S o n d e r v e r a n s t a l t u n g e n .
Bildende Kunst, Werkarbeit und Körpererziehung,

B i l d e n d e  K u n s t .  Unter den Veranstaltungen zur bildenden Kunst sind 
zunächst die L e h r g ä n g e  f ü r  M u s e u m s f ü h r u n g e n  zu erwähnen, die die 
Lehrerschaft anleiten sollten, die Schüler beim Besuch der Berliner Museen sach
kundig zu führen. Es fanden statt vom 4. Mai bis 2. Juni 1925 fünf Führungen 
durch das Völkerkundemuseum (Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Schuchhardt), vom 11. Juni 
bis 2, Juli 1925 drei Führungen durch die Ägyptische Abteilung im Neuen Museum 
(Dr. Scharff), vom 3, Dezember bis 17. Dezember 1925 drei Führungen durch die 
Vorderasiatische Abteilung des Kaiser-Friedrich-Museums (Prof. Dr. Weber), von 
Januar bis März 1926 acht Führungen durch das A lte  Museum (mit Vorträgen von 
Geh. Rat Dr. Wiegand, Prof. Dr. Köster, Dr. Neugebauer und Dr. von Massow), 
vom 14. A p ril bis 20, Mai 1926 fünf Führungen durch das Kaiser-Friedrich-Museum 
(mit Vorträgen von Dr. Vollbach, Dr. Kühnei, Dr. Bange und Prof. Dr. Schott
müller), vom 3. Juni bis 1. Ju li 1926 fünf Führungen durch das Kaiser-Friedrich- 
Museum und das Schloß-Museum (unter Leitung von Prof, Dr. Schottmüller, Prof. 
Dr. Voß und Prof. Dr. Schmitz), vom 16. September bis 21. Oktober 1926 fünf Füh
rungen durch Schloß-Museum und Nationalgalerie (Prof. Dr, Schmitz, Dr. Thor- 
maehlen und Prof. Dr. Makowsky).

Im Herbst 1926 unternahm das Zentralinstitut die erste „ A r c h ä o l o g i 
s c h e  S t u d i e n f a h r t  n a c h  G r i e c h e n l a n d " ,  die vom 7. September bis 
18. Oktober dauerte. Unter Führung von Prof. Dr. N o a c k , Berlin, und des 
Leiters des Zentralinstituts, Geh, Rat Prof. Dr, P a 11 a t , nahmen daran 34 im 
klassischen Schuldienst stehende Philologen teil. Von diesen stammten 24 aus 
Preußen, o aus Württemberg, je 1 aus Sachsen, Hessen, Thüringen, Braunschweig, 
Mecklenburg-Strelitz, Hamburg und Danzig. Die Fahrt nahm ihren Ausgang von 
München und ging zunächst über Rom und Neapel nach Patras. Hier begann die 
eigentliche Studienfahrt. Sie führte nach Olympia, Athen, Kreta und zum 
Peloponnes, auf dem Korinth, Sikyon, Nauplia, Epidaurus, Tiryns, Sparta, Mistra, 
Tegea und Mykene besucht wurden. Darauf folgte ein achttägiger Aufenthalt in 
Athen. Den Schluß bildeten Besuche in Eleusis, Aegina und Delphi, Auf der 
ganzen Fahrt wurde die Studiengesellschaft von den griechischen Behörden und 
den archäologischen Fachgenossen aufs freundlichste aufgenommen und unter
stützt. Leider erkrankte ein Teilnehmer während der Reise an Malaria und starb 
in Athen. Dieses Ereignis warf einen schweren Schatten auf die sonst so ertrag
reich und schön verlaufene Unternehmung. — Vom 9. bis 14. Juli 1928 fand unter 
Leitung von Prof. Dr. Krüger eine „ A r c h ä o l o g i s c h e  W o c h e  i n  T r i e r "  
statt. Sie umfaßte Vorträge der Professoren Dr. Krüger, Dr. Loeschke, Dr. Steiner 
und Dr, Keune, ferner Besichtigungen und Führungen durch das Trierer Museum, 
das Amphitheater und die Basilika, durch die Tempelbezirkgrabung im Altbachtal, 
Porta Nigra und Paulinuskirche, die Kaiserthermen und Barbarathermen,

Im Februar und März 1929 hielt Prof. Dr. Paul S c h u b r i n g ,  Hannover, im 
Großen Saal des Zentralinstituts vier Lichtbildvorträge über „ D a n t e s  G ö t t 
l i c h  e K o m ö d i e ", um an künstlerischen Darstellungen aus sechs Jahrhunderten 
die drei Reiche des Dichters zu veranschaulichen.

Der „ E i n f ü h r u n g  i n  d i e  K u n s t b e t r a c h t u n g "  war ein Lehrgang 
gewidmet, den Dr, v o n  B e z o l d  von Januar bis März 1928 im Zentralinstitut
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leitete. In den Übungen wurden folgende Themen behandelt: „Die geistige Lei
stung der bildenden Kunst1; „Künstlerisches Denken"; „Stufen des künstlerischen 
Denkens"; „Das Problem der Bewegung in der bildenden Kunst"; „Komposition"; 
„Graphik“; „Architektur"; „Malerei"; „Kunstgewerbe"; „Plastik". — Vom 30. April 
bis 2. Juli desselben Jahres schloß sich daran unter Leitung desselben Dozenten 
ein Kursus „ A r c h i t e k t o n i s c h e s  D e n k e n “, der in der Form von Exkur
sionen, Zeichenübungen und Besprechungen durchgeführt wurde, _ Zwischen Neu
jahr und Ostern 1929 gab Kunstmaler W a l t e r - K u r a u  auf Wunsch der Zeichen
lehrerschaft im Zentralinstitut einen „ O r i e n t i e r u n g s k u r s u s  ü b e r  di e  
h e u t i g e n  K u n s t b e s t r e b u n g e n " ,

M it den praktischen Fragen des Kunstunterrichts in der Schule beschäftigte 
sich eine weitere Gruppe von Veranstaltungen, Im W inter 1926/27 tra t im Zen- 
tra linstilu t regelmäßig 14tägig eine Arbeitsgemeinschaft von Künstlern, Kunst
wissenschaftlern und Lehrern zusammen, um die verschiedenen Möglichkeiten der 
„ K u n s t b e t r a c h t u n g "  zu klären. Eine kleinere Kommission aus diesem 
Kreise stellte aus dem umfangreichen M aterial von E, A. Seemanns Farbendrucken 
zwei Dutzend Mappen zu 15 bis 30 Blättern zusammen, in denen eine Auswahl von 
Kunstblättern für die Schule zu mäßigem Preise gegeben wurde (s. Veröffent
lichungen). Die eine Hälfte dieser Mappen faßt die Hauptentwicklungsepochen 
der Malerei zusammen, die andere gibt eine Gruppierung der Kunstblätter nach 
künstlerischen Aufgaben (z. B, Landschaft, Porträt, Gruppenbild). — Im Sommer 
1927 wurde im Großen Saal des Zentralinstituts eine Auswahl der besten K u n s t 
r e p r o d u k t i o n e n  aus den verschiedenen Vorlagen ausgestellt, wozu Ober
schulrat i, W, H i l k e r  einen Vortrag über „D ie Verwendung des künstlerischen 
Bildes in der Schule" hielt,

Der P f l e g e  des Z e i c h e n u n t e r r i c h t s  in der Volksschule waren 
zwei Arbeitswochen gewidmet, die unter Leitung von Zeichenlehrer P i r n e r  vom 
29. Mai bis 5. Juni 1928 auf der Freusburg und vom 1. bis 7. Oktober 1928 in 
Wieda (Harz) stattfanden.

In Verbindung mit der Ausstellungs- bzw. Ausländsabteilung wurden eine 
Reihe von Z u s a m m e n s t e l l u n g e n  v on  S c h ü l e r z e i c h n u n g e n  inner
halb Deutschlands und nach dem Auslande verschickt. Solche Zusammenstellungen 
gingen im Jahre 1925 an die deutschen Schulen in B ö h m e n ,  nach S i e b e n 
b ü r g e n ,  Melbourne ( Au s t r a l i e n ) ,  K o r e a ,  zum Internationalen Pädagogi
schen Kongreß in H e i d e l b e r g  und an das Pädagogische Seminar der Univer
sität in G ö 11 i n g e n ; im Jahre 1926 an die Columbia-Universität N ew  Y o r k ;  
1927 nach J a p a n ;  1928 nach G e n f  (an die Internationale Vereinigung für 
Kinderhilfe); 1929 nach den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  und nach H o l l a n d ,

W e r k a r b e i t ,  Unter der Bezeichnung „ W e r k a r b e i t  f ü r  S c h u l e  
und L e b e n "  veranstaltete das Zentralinstitut in Gemeinschaft mit dem Rat der 
Stadt Nürnberg und dem Landesverband Bayern des Deutschen Vereins für werk
tätige Erziehung vom 12, bis 17. Juli 1925 in Nürnberg eine pädagogische Woche, 
auf der durch Vorträge und Ausstellungen gezeigt wurde, wie die Werkarbeit der 
Jugend für den Unterricht und den Schulbedarf in den allgemeinbildenden Schulen 
und in den Berufsschulen nutzbar gemacht werden kann. Mit der Tagung waren 
Führungen durch Schüler- und Lehrwerkstätten und industrielle Werke verbunden, 
Die Vorträge liegen gedruckt vor in dem Buche „Werkarbeit für Schule und 
Leben (s. Veröffentlichungen). — Vom 29. September bis 2, Oktober 1926 fand in 
Königsberg i, Pr, ein „ L e h r g a n g  f ür  w e r k t ä t i g e  E r z i e h u n g “ statt, 
den das Zentralinstitut in Gemeinschaft mit dem ostpreußischen Provinzial-Lehrer
verein, dem ostpreußischen Volksschullehrerinnenverein und dem Verein techni
scher Lehrerinnen in Königsberg durchführte. Er bestand aus Vorträgen, prak
tischen Übungen in sechs Gruppen (Tafelzeichnen, Klebearbeiten, Papparbeiten, 
Holzarbeiten, Metallarbeiten, Buchbinderarbeiten), Ausstellung von Schülerarbeiten 
und Besichtigungen,
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Zur h a n d w e r k l i c h e n  A u s b i l d u n g  v o n  P h i l o l o g e n  wurden 
vom Zentralinstitut in den Räumen der Staatlichen Kunstschule, Berlin-Schöne- 
i f gÄ ,T c  ? n LehrSängen eingerichtet, deren erster vom 21. September bis
17. Oktober 1925 für auswärtige Philologen bestimmt war und Metallarbeiten und 
Papparbeiten umfaßte. Die weiteren Lehrgänge wurden abwechselnd für Berliner 
leilnehmer, über längere Zeiträume verteilt, und für Auswärtige, zur Oster- oder 
Herbstzeit in 14tägigen Kursen zusammengefaßt, veranstaltet. Es haben im Laufe 
der Berichtszeit sieben Lehrgänge stattgefunden.

Den besonderen Aufgaben des N a d e l a r b e i t s u n t e r r i c h t s  war eine 
Tagung vom 7. bis 9. A p ril 1925 im Zentralinstitut gewidmet. Es nahmen daran 
über 400 auswärtige Besucherinnen teil. Die A rbe it wurde geleitet durch Fräulein 
M u n d o r f f ,  Köln, und Frl. G r u p e ,  Prieros. — Einen ähnlichen Lehrgang lei- 
teten FrL F a n g a u l ,  Berlin, und Frl. M a r t u s ,  Berlin, vom 22. bis 24. Oktober 
1925 in Frankfurt a. d. 0.

L e h r g ä n g e  f ü r  k ü n s t l e r i s c h e  P a p p  - u n d  H o l z g e s t a l t u n g  
wurden im Sommer 1927 und im W inter 1927/28 im Zentralinstitut von Frl. Char- 
lotte D ä h n i c k e  durchgeführt, — Die Bildhauerin Frau B e r g e m a n n -  
K ö n i t z e r  aus Jena leitete vom 18. bis 30. Oktober 1926 im Zentralinstitut einen 
„ L e h r g a n g  f ü r  p l a s t i s c h e  G e s t a l t u n  g", der für Kindergärtnerinnen, 
Lehrer und Lehrerinnen bestimmt war. Die Teilnehmerinnen wurden durch 
praktische Übungen in die Grundgesetze des Tonformens eingeführt, um die 
phantasiemäßige plastische Gestaltung der K inder verstehen und entwickeln zu 
lernen.

K ö r p e r e r z i e h u n g .  Eine rege Tätigkeit entfaltete das Zentralinstitut 
auf dem Gebiete der Körpererziehung.

Durch die neuen preußischen Richtlinien für die Körpererziehung in der 
Schule wurde eine Reihe von Tagungen veranlaßt, die in den Jahren 1925 bis 1927 
in acht verschiedenen Städten Deutschlands stattfanden und sowohl die Ausein 
andersetzung zwischen den verschiedenen Formen der Körpererziehung wie auch 
die praktische Anregung der Turnlehrer und -lehrerinnen sowie der leibesübungen- 
re.benden Vereine zur Aufgabe hatten. Die Veranstaltungen standen unter der

f efej ev en u  Leibes" bunüen im Preußischen Ministerium für Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung, M inisterialrat Dr. Ottendorff. Es beteiligten sich 
daran außer dem Zentralinstitut die Preußische Hochschule für Leibesübungen in 
Spandau, die Stadtverwaltungen, Lehrerorganisationen und Turn- und Sportver- 
bande der 1 agungsstädte. Unter dem T ite l „ P l a n v o l l e  K ö r p e r e r z i e -  

^.e r  („Körperliche Erziehung in Haus, Schule und Öffent
lichkeit , „Gesundheitliche, soziale und kulturelle Bedeutung der Leibesübungen") 
landen solche Tagungen statt in K ö n i g s b e r g  (27. bis 29. Mai 1925), W i e s 
b a d e n  (11 bis 15. Oktober 1925), L a n d s b e r g a. d. W. (6. bis 9. Februar 1926), 
H a l l e  (25. bis 28. September 1926), B o n n  (25. bis 28. Oktober 1926), R o s t o c k  
(J,3- b‘s 14' November 1926), F r a n k f u r t a. d. O. (2, bis 4. September 1927), 
M a g d e b u r g  (17. bis 19. September 1927). Einen zusammengefaßten Bericht dar
über hat Mm.-Rat Dr. Ottendorff im „Pädagogischen Zentralblatt", Jahrgang 1926, 
Seite 689 ff. veröffentlicht.

Eine besondere Förderung fand im Rahmen der Körpererziehung die aufkom
mende gymnastische Arbeit. Das Zentralinstitut, das im Jahre 1922 durch die 
Iagung „Künstlerische Körperschulung" der breiten Öffentlichkeit die erste Be
kanntschaft mit der gymnastischen Bewegung vermittelt hatte, veranstaltete zu 
Pfingsten 1926 zusammen mit dem neugegründeten „Deutschen Gymnastikbund" 
die 1 agung „ G y m n a s t i s c h e  K ö r p e r b i l d u n g "  im Planetarium der 
Gesolei, Düsseldorf. Die Veranstaltung sollte als Fortführung der Berliner Tagung 
1922 die Grundsätze und Möglichkeiten einer Körperschulung zeigen, die, von den 
naturgegebenen Kräften des Körpers ausgehend, den Menschen zur vollen Ent
faltung und zur reinsten Formentwicklung seiner Persönlichkeit verhilft. Es 
sprachen auf der Tagung Geh. Oberregierungsrat Dr. Pallat („Gymnastische
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Körperbildung“ ), Oberschulrat i. W. H ilker („Die Kulturaufgabe der Gymnastik"), 
Frau Kallmeyer („Aus der A rbe it von Genevieve Stebbins“ ), Frl. Gindler („Die 
Gymnastik des Berufsmenschen ), Fritz Böhme („Die neue Raumlehre der tänze
rischen Bewegung ). Die Vorträge sind in Heft 5/6 der „Gymnastik“ , Jahrgang 
1926, veröffentlicht. An den Vorführungen nahmen te il die Schulen Hagemann, 
Hamburg, Bund für angewandte und freie Bewegung, München, Dr. Bode, München 
und Berlin, Rhythmische Schulgemeinde Hilda Senff, Düsseldorf, Loheland, Elsa 
Gindler, Berlin, Anna Hermann, Berlin, Dora Menzler, Leipzig, Margarete Schmitz, 
Essen, Mary Wigmann, Dresden, An den Abenden fanden Aufführungen der Bode- 
Schule, München, der 1 anzgruppe Mary Wigmann, der Hamburger Bewegungs
chöre Rudolf von Laban und der neuen Tanzbühne Münster statt.

Zur praktischen Einführung von Turn- und Sportlehrerinnen in die gymna
stische Arbeitsweise veranstaltete das Zentralinstitut zu Ostern 1926, 1927 und 
1928 drei „ G y m n a s t i s c h e  F r a u e n l e h r g ä n g e “ von sechswöchiger 
Dauer auf der Insel Föhr in der Nordsee, wo das Sanatorium von Dr. med. Gmelin 
eine ausgezeichnete Aufnahme gewährte. Die Lehrgänge bestanden aus prak
tischer gymnastischer Arbeit, Vorträgen medizinischer und pädagogischer A rt und 
Unterrichtsversuchen mit den Schülergruppen des Nordseepädagogiums. Im ersten 
Lehrgang hatten die Teilnehmerinnen getrennten Unterricht in  hygienischer Gym
nastik (Mensendieck) und in Bewegungsschulung (Bode- oder Laban-Gymnastik 
nach Wahl); im zweiten hatten sie für die ganze Dauer sich für Gindler-, Bode
oder Laban-Gymnastik zu entscheiden; der dritte  Lehrgang wurde einheitlich von 
der Loheland-Schule unter Leitung von Frl. Langgaard durchgeführt. In allen 
drei Lehrgängen wurde auch der Aufbau der sportlichen A rbe it auf den gymnasti
schen Grundsätzen gezeigt. An dem ersten Lehrgang beteiligten sich 76, am 
zweiten 96, am dritten 64 Turn- und Sportlehrerinnen.

Die Anwendung der Gymnastik in besonderen Schul- oder Erziehungsformen 
wurde in zwei A r b e i t s w o c h e n  gezeigt, von denen die eine in P r e r o w an 

,?si sf e' dle ^ d e re  in S t e t t i n  stattfand. Die Prerower Arbeitswoche vom 
3°. Mai bis 9. Juni 1928 hatte zum Thema „D ie Körpererziehung in der Grund
schule Die Stettiner Veranstaltung fand im dortigen Magdalenenstift in Zusam
menarbeit m it der deutschen evangelischen Asylkonferenz statt und stellte sich 
zur Aufgabe, die Bedeutung der Gymnastik in der Fürsorgearbeit zu erproben.

Sprecherziehung und Laienspiel.

Am knappsten und übersichtlichsten gibt eine tabellarische Zusammenstel
lung der Veranstaltungen Auskunft über die Arbeiten der zweiten Gruppe der 
Kunstabteilung. Es sei dabei die zeitliche Aufeinanderfolge innegehalten.

I. S c h u l e  und T h e a t e r ,  bzw.  J u g e n d  und Bühne.
1. Pfingsten 1925 Vorträge des Abteilungsreferenten in Schneidemühl (Pädago

gische Woche) und Neukloster in Mecklenburg (Lehrerseminar und Deutsche 
Oberschule i. A.).

2. Behandlung einschlägiger Fragen im V. Lehrgang des Sprechseminars; Vor- 
jnhrungen der Arbeitsgemeinschaft Jugendbühne, unter Leitung von Karl 
Hahn in Niederschönhausen.

3. Zwei Kunsterziehungsabende mit Vorführung des Marionetten-Theaters 
Münchener Künstler („Faust" und Poccis „Zaubergeige"), November 1926.

4 ' TMat.rfu ! !27: ° rei Vorträ£e ..Mensch und Maske“ von Lothar Schreyer. Mit 
Lichtbildern. 1. Das Spiel der PrimiUven; 2. Das antike Theater; 3. Das 
Buhnenspiel der Neuzeit.

5’ 19?7iLVe.ranstaltung „Schule und Theater“ in Magdeburg (Theater-
Ausstellung): Zwei Vorträge Lebede und zwei Führungen durch die historische 
Abteilung (3000 Zuhörer).

Das deutsche Schulwesen. 1928. 13
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6. Anfang September 1927: Viertägige Veranstaltung „Jugend und Bühne" in
Magdeburg (Theater-Ausstellung), unter M itw irkung von Magdeburger 
Schulen, den Geestländern („Blaue Prinzessin") und Luserke ( .Schwan 
kleb an ). '

7. Lehrgang für Laienspielleiter im Januar 1928; Leitung Luserke; Aufführung 

WeißenseeCSPEdreS ” StUrm m it Schülern des Reform-Realgymnasiums

8. In Verbindung mit dem Volkswohlfahrts-Ministerium 2 . Laienspiellehrgantf 
unter Leitung von Dr. Gentges, im November 1928,

H- S e m i n a r  f ü r  S p r e c h k u n d e ,
1 zdhörer)Lehrgang V° n ° k t° ber bis Dezember 1925 (81 Vollteilnehmer, 49 Ein-

W inter 1926/27: Sprechchorübungen unter Leitung von Hannah Zweig.
Januar 1727: Zwei I agungen „Sprecherziehung" in Gemeinschaft m it dem Thü
ringischen Ministerium für Volksbildung in Weimar und in Jena (Dr. Lebede 
und Lektor Buch; 300 bzw. 250 Teilnehmer).
Sprechtechnikkurse unter Leitung von Graef und Schniidt-Born.
A p ril bis Juni 1927: VI. Lehrgang des Sprechseminars (17 Teilnehmer). 
Jun i/Juh 1927: Kursus „Sprecherziehung für Ausländer und Auslands- 
deutsche .
Januar bis März 1928: Sprechtechnikkurse wie Nr. 4.
Übungen in Prosa-Lesen, Dr. Michaelis.
Übungen in freier Rede und Diskussion, Dr. Gerathewohl aus München, 
Neuzeitlicher Deutschunterricht und Sprecherziehung. Im Rahmen der Aus
länderwoche, Ju n i/Ju li 1928.
Sprechtechnik für Anfänger (zwei Kurse), Graef und Schmidt-Born Oktober 
bis Dezember 1928.
Sprechchorübungen, Christians, Oktober bis Dezember 1928

K“™ )' “ “ Schmidt-Born,
14. Stilformen der Vortragskunst, Drach, Januar/Februar 1929.

Musikerziehung.

r  k ! ie / Uu abe,”  ZentraHnstÜuts für Erziehung und U nterricht auf dem 
ebiete der Musik stehen in engem Zusammenhang mit den Bestrebungen einer 

Organisation der volkstümlichen Kunstpflege, wie sie in der Reform der Schul- 
musik, der Regelung des Privatmusikunterrichts, der besonderen Förderung der 
Volks- und Jugendmusik, der Wiederbelebung der Kirchenmusik und der Unter
stützung des Chorgesangwesens zum Ausdruck kommen. Wie auf allen anderen 
pädagogischen Gebieten, sucht auch hier das Zentralinstitut zwischen den behörd
lichen Maßnahmen und den Interessen und Wünschen des einzelnen oder der Ge
meinschaft den notwendigen Ausgleich herbeizuführen, unter ständiger Beobachtung
fühTenT“ 2Cp 1C" er  l t ee?  und Forderungen und in enger Fühlungnahme m it den 
führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiete der Musikerziehung. Durch diesen 
menschlichen Kontakt verlieren nicht nur die mannigfaltigen amtlichen Bestim- 
V  Starrheit, sondern es w ird auch zugleich in  weiteste Kreise unserer

olksgemeinschaft der Gedanke einer Erneuerung unserer musikalischen Kultur 
getragen. Insbesondere werden dadurch alle Kräfte zu einheitlichem Wollen zu
sammengefaßt und die gerade auf musikalischem Gebiet so notwendige Über
brückung der Gegensätze angebahnt.

Zur Lösung der vielen schwebenden Fragen sollten in  erster Linie eine Reihe 
von I agungen und Kursen dienen, die jeweils im engsten Einvernehmen m it den 
maßgebenden Stellen durchgeführt wurden. Sie fanden in allen Teilen des Reiches 
statt und erfreuten sich nicht nur in den engeren Fachkreisen, sondern auch in der 
breiteren Öffentlichkeit reger Anteilnahme und aktiver Unterstützung.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8. 
9.

10.

11.

12.
13.
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Während in der ersten Zeit die verschiedenen neuen Bestrebungen auf dem 
musikerzieherischen Gebiet noch heiß umstrittene Probleme waren, für die die Vor- 
träge und Diskussionen ein Forum der Auseinandersetzung bedeuteten, tra t m it der 

®it immer mehr und mehr ein W ille zum fachlichen Lernen in den Vordergrund, 
für den die Form der Arbeitsgemeinschaften und Lehrgänge geeigneter waren.

Im M itte lpunkt dieser Veranstaltungen standen die R e i c h s s c h u l m u s i k .  
W o c h e n ,  die seit ihrer Einrichtung bei allen beteiligten Kreisen ständig sich 
mehrende Beachtung fanden. Die durch das großzügige Reformwerk des Preußi
schen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung geschaffene Lage 
drängte auf allen Seiten zur Entscheidung, warf eine Fülle von neuen Fragen auf, 
die auf breitester Basis zur Diskussion gestellt werden mußten. Dabei traten im 
Verlauf der einzelnen Reichsschulmusikwochen jeweils einige führende und be
stimmende Gesichtspunkte m it besonderer Deutlichkeit hervor. So erhielt die 
5. Reichsschulmusikwoche in D a r m s t a d t  vom 11. bis 16. Oktober 1926 ihren 
besonderen Charakter durch die Einbeziehung einer Reihe von Grenzgebieten 
(Kirchenmusik, Volksliedpflege, moderne Tonkunst) und führte Schulpraktiker, 
Theoretiker und schaffende Tonkünstler zu gemeinsamer A rbe it zusammen*).

Der Gedanke der Einheit in allen musikerzieherischen Fragen war richtung
gebend für die Vorträge und Aussprachen der 6. Reichsschulmusikwoche in 
D r e s d e n ,  die vornehmlich die Musik im Kindergarten, in höheren, M itte l- und 
Volksschulen, pädagogischen Akademien und Universitäten behandelte. Sie be
zweckte nicht nur die Förderung einer wissenschaftlichen Fundamentierung der 
Musikerziehung, sondern versucht auch, eine Zusammenfassung und Darstellung der 
einheitlichen musikpädagogischen Auffassung in allen Schultypen vom Kindergarten 
bis zur Akademie herbeizuführen. In Verbindung damit erlangte die Frage der 
Ausbildung der akademischen Musiklehrer in  den verschiedenen deutschen Ländern 
sowie der Beziehung der Schulmusik zur Universität, zur Musikwissenschaft und 
zur höheren Tonkunst besondere Bedeutung** ***)).

Bei der 7, Reichsschulmusikwoche in M ü n c h e n  standen die bayerischen 
Musikverhällnisse im Vordergrund ). Der Plan für die Tagung war im Einver
nehmen m it dem bayerischen Kultusministerium und der Stadt München aufgestellt 
worden, und der Besuch der Augsburger Singschule und die Vorführungen der 
Instrumentalpflege in  öffentlichen Schulen zeigten typische Beispiele der baye
rischen Jugenderziehung.

Das sehr große Interesse, das diesen Reichsveranstaltungen entgegengebracht 
wurde, veranlaßte uns, auch m it der Einrichtung von p r o v i n z i e l l e n  S c h u l 
m u s i k t a g u n g e n  zu beginnen. Eine erste derartige Tagung fand vom 15. bis 
18. Mai 1929 in Wiesbaden statt, bei der u. a. besonderer Nachdruck auf das 
Problem der Stimmbildung gelegt wurde. Um für die so wichtige Frage der W eiter
bildung der Junglehrerschaft an Volksschulen auch auf musikalischem Gebiete bei
zutragen, wurden in Verbindung m it der Pädagogischen Abteilung des Zentral- 
mstituts Arbeitswochen eingerichtet. Neuerdings beginnen w ir auch m it der Ent
sendung von Referenten an Arbeitsgemeinschaften solcher Orte, wo eine spezielle 
musikpädagogische Anregung fehlt.

große Bedeutung, die heute wieder die allgemeine musikalische Volks
bildung auch über den Rahmen der Schule hinaus gefunden hat, veranlaßt das 
Zentralinstitut, auch auf diesem Gebiet zu einer öffentlichen Auseinandersetzung 
eine lagung einzuberufen, Die Gelegenheit dazu ergab sich im Rahmen der Aus
stellung „M usik im Leben der Völker" in Frankfurt a. Main, zu deren Teilnahme

*) Vgl. den Kongreßbericht „M usik in Volk, Schule und K irche“ 
Quelle & Meyer, 1927,

) Kongreßbericht unter dem T ite l „Musikpädagogische Gegenwartsfragen“ . 
Quelle & Meyer, Leipzig 1928.

***) Kongreßbericht unter dem T ite l „Schulmusikalische Zeitdokumente“ . 
Quelle & Meyer, Leipzig 1929

13*
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die Stadt Frankfurt an das Zentralinstitut eine Einladung ergehen ließ. Die vom 
. bis 30, Juli 1927 veranstalteten Volksmusiktage ließen erkennen, daß die Schaf 

tung einer einheitlichen musikalischen Volkskultur zu den dringendsten Aufgaben 
der Gegenwart gehört.

Auf dem Gebiet des P r i v a t m u s i k u n t e r r i c h t s  veranstaltete das 
Zentralinstitut in Gemeinschaft mit dem Reichsverband Deutscher Tonkünstler und 
Musiklehrer eine Reihe von Tagungen, die gleichfalls von dem Gedanken ausgingen 
daß eine gegenseitige Annäherung und Verständigung aller beteiligten Kreise not
wendig ist. In D o r t m u n d  fand vom 21. bis 23. April 1927 eine Tagung für Privat- 
musikunterricht statt und in F r a n k f u r t  a, Main eine Musikpädagogische Tagung 
vom 16. bis 20. August 1927. Um auch den Privatmusiklehrern selbst die Möglich
keit zu geben, ihre Bildung zu vertiefen und mit den neuen Ideen der Musikerziehung 
vertraut zu werden, wurde vom 28. Mai bis 2. Juni 1928 in K a s s e l  ein erster 
Fortbildungskursus für Privatmusiklehrer, und zwar wiederum in Gemeinschaft 
mit dem ,,Reichsverband Deutscher Tonkünstler und Musiklehrer“ veranstaltet, 
der bei außerordentlich reger Beteiligung einen sehr anregenden Verlauf nahm.

Als im W inter 1928 ein Erlaß des Preußischen Ministers für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung auch das Gebiet des Kindergartens in die Neuordnung der 
Musikerziehung einbezog, war es wieder eine dringende Aufgabe für das Zentral
institut, durch eine Tagung ,,M u s i k p f l e g e  i m K i n d e r g a r t e n "  für K inder
gärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen die Forderungen der Gegenwart 
dieses Zweiges der Musikerziehung durch Vorträge und Vorführungen zu klären.

Auch im Bereiche der F a c h  - u n d  B e r u f s s c h u l e n  findet gegenwärtig 
die Frage der musikalischen Erziehung mehr und mehr Interesse, wofür sich das 
Zentrahnstitut gern zur Verfügung gestellt hat. Eine Umfrage soll erst einmal eine 
Klärung der Lage herbeiführen, woraufhin das Zentralinstitut dann weitere Vor
schläge zu einem Ausbau dieser für die musikalische Volkserziehung nach der 
Schulentlassung so sehr wichtigen Frage machen w ill.

Auch auf dem Gebiet des Chorgesangwesens war eine öffentliche Auseinander
setzung notwendig, zu welchem Zweck w ir im  Herbst 1928 eine T a g u n g f ü r d a s
organisa)6 S 3 *  g ™ 6 S 6 n J nach Essan einberiefen, als deren besonderen Erfolg die 
organisatorische Zusammenfassung aller Chorgesangsverbände zu einer Interessen- 
gemeinschaft für das Chorgesangwesen zu verzeichnen ist.

ent biSiher anJ eführten Tagungen dem wechselnden Teilnehmerkreis
entsprechend besonderen Hauptgebieten der Musikerziehung gewidmet, so konnte 
in einem anderen Fall einmal das gesamte Arbeitsfeld berücksichtigt werden. Im 
Rahmen der P ä d a g o g i s c h e n  S t u d i e n w o c h e n  f ü r  A u s l ä n d e r  fand

2f '  uUr“  blS 9' ,JU 1 1928 ei"  Kursus ..Musikpflege" in Berlin statt, der den 
25 leilnehmern aus den verschiedensten europäischen Ländern einen umfassenden 
Einblick in die neuen Bestrebungen auf dem Gebiete der Schulmusik, des Privat
musikunterrichts, der Kirchenmusik, des Chorgesangwesens usw. gestattete.

In Verfolg seiner musikpädagogischen Bestrebungen hat das Zentralinstitut 
auch der R u n d f  u n k m u s i k erhöhte Beachtung geschenkt. Die Bedeutung des 
Rundfunks für che musikalische Erziehung gab Anlaß, den vielen Fragen nach
zugehen, die mit der künstlerischen, akustischen, phonetischen und pädagogischen 
Gestaltung des Rundfunkwesens in Zusammenhang stehen. In enger Fühlung mit 
den maßgebenden Stellen wurde der Plan für eine erste T a g u n S  f ü r  R u n d -
aT  o m U V  - f faßt- ßie vom 1- bis 9‘ Mai 1928 in  Göttingen stattfand und reichen 
Anlaß zur Erörterung der verschiedenen Probleme bot. Die Tagung trug wesent- 
hch zur Klärung der vielen noch ungelösten Fragen bei und brachte die an der 
Gestaltung des Rundfunkwesens beteiligten Persönlichkeiten bei dieser Gelegen
heit in engere Verbindung.

*) Bericht im Verlag Quelle & Meyer, Leipzig: 
Chorgesangwesens.“ „Organisationsfragen des
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In Berlin selbst veranstaltete das Zentralinstitut im Winter 1928/29 dann eine 
Reihe von m u s i k p ä d a g o g i s c h e n  V o r t r ä g e n ,  bei denen Einzelfragen 
der Musikerziehung von führenden Pädagogen dargestellt wurden. Diese Vorträge, 
die etwa monatlich stattfanden, fanden bald ein festes Publikum aus den Kreisen 
der Berliner Musikerzieher, so daß wir für den Winter 1929/30 beabsichtigen, den 
Radius der Vortragsreihe noch zu erweitern und unter dem Namen „ M u s i 
k a l i s c h e  Z e i t f r a g e n "  alle gegenwärtigen Probleme der Musik ein
zubeziehen.

Außer diesen Tagungen, Vortragsreihen und Kursen hat das Zentralinstitut 
in den letzten Jahren eine Reihe von besonderen Einrichtungen innerhalb der 
Musikabteilung geschaffen, die gleichfalls der Förderung der Musikpflege dienen 
sollen. Hierher gehört die Einrichtung einer M u s i k b e r a t u n g s s t e l l e ,  
die sich in der Zeit des Überganges als besonders dringend und notwendig erwies. 
Sie darf nicht nur als eine heilsame Entlastung des behördlichen Apparates an
gesehen werden, sondern zugleich als eine zentrale Auskunftsstelle, die in allen 
Fragen der Musikerziehung und Musikpflege gerade dem einzelnen förderlich sein 
w ill. Sie sucht ihren Aufgaben durch die Einrichtung von öffentlichen Sprech
stunden (gegenwärtig Montag und M ittwoch von 5 bis 7 Uhr und Freitag von 
11 bis 1 Uhr) und durch gewissenhafte Beantwortung aller an sie gerichteten 
schriftlichen Anfragen gerecht zu werden. Um für diese Auskunfterteilung in 
jedem Falle ausgerüstet zu sein, bedurfte es einer archivarischen Sammlung aller 
musikpädagogischen Unterlagen. Es ist jetzt begonnen worden, diese Sammlung 
zu einem umfassenden m u s i k p ä d a g o g i s c h e n  A r c h i v  auszugestalten. 
Dazu gehört auch eine Verbindung mit der Presse, für die eine besondere Presse
stelle eingerichtet wurde.

Ferner wurde auf Anregung des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung eine P r ü f u n g s s t e l l e  f ü r  S c h u l m u s i k p l a t t e n  ein
gerichtet, die es sich zur Aufgabe macht, Schallplatten auf ihre Verwendbarkeit 
für den Musikunterricht hin zu prüfen. Zu diesem Zweck ist eine Kommission
ins Leben gerufen worden, die sich aus führenden Männern der Schulpraxis
zusammensetzt. Die als geeignet anerkannten Platten werden fortlaufend im 
„Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen" veröffentlicht.

An den vom Zentralinstitut veranstalteten „Künstlerischen Darbietungen für 
die Schule" ( S c hu l f u n k )  konnte sich die Musikabteilung ständig beteiligen*).
Die jeden Sonnabend in der Zeit von 12 bis 12.50 Uhr stattfindenden Veranstal
tungen sollen allen Schülern Gelegenheit geben, eine Rundfunkdarbietung zu 
hören, die in engem Zusammenhang mit den kunsterzieherischen Aufgaben des 
Unterrichts steht.

Eine Ergänzung finden diese Rundfunkveranstaltungen durch die Einrichtung 
von S c h ü l e r k o n z e r t e n ,  die zuerst im W inter 1926/1927 in Gemeinschaft 
m it Berliner Schulmusiklehrern durchgeführt wurden. Die dabei gemachten E r
fahrungen haben erkennen lassen, daß gegenwärtig alle M itte l und Kräfte für die 
bedürftige Provinz aufgewandt werden müssen. Deshalb hat sich die M usik
abteilung entschlossen, in erster Linie alle Orte zu berücksichtigen, die in irgend- 
einer Weise von der Kunst abgesperrt sind. In Zusammenarbeit m it der „Gemein
nützigen Vereinigung zur Pflege deutscher Kunst" haben in Ostpreußen, West
preußen, Pommern, der Grenzmark, in Schlesien und dem Rheinland bereits 
mehrere hundert Konzerte stattgefunden, die nicht nur bei den Schülern selbst 
frohe Begeisterung ausgelöst, sondern auch den Lehrern einen E inblick in die 
Aufgaben eines neuzeitlichen Musikunterrichts verm itte lt haben.

3. D IE  A U S L Ä N D S A B T E I L U N G .
Seit dem Jahre 1925 wurde der Aufgabenkreis der Ausländsabteilung erweitert 

durch die Veranstaltung von S t u d i e n f a h r t e n  i n d e u t s c h e  S i e d l u n g s -
) Vgl. auch den Aufsatz von Hans Fischer „Musikalischer Schulfunk" in der 

Zeitschrift „Funk".
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f ' b 1 6 4 e; Reisen verfolgen einen doppelten Zweck. Sie sollen die deutschen 
rer und die Lehrer des Wirtsvolkes vertraut machen mit den modernen päda

gogischen Strömungen in Deutschland und ihrer Auswirkung im Unterricht Dies 
wird erreicht durch Vorträge und Unterrichtsbeispiele, die von erfahrenen Prak
tikern geboten werden. Zum andern sollen sie deutsche Pädagogen in die Wesens
art und K u ltu r fremder Länder und Völker einführen. Die erste dieser Studien
reisen führte in  der Zeit vom 5. Juli bis 27. Ju li 1926 eine größere Anzahl nach 
S i e b e n b ü r g e n  und der B u k o w i n a ,  die zweite in der Zeit vom 17. Sep
tember bis 15. Oktober 1927 „ach F i n n l a n d ,  E s t l a n d ,  L e t t l a n d
Ve a \ * A  h  T 1 D a,n z 1 i -  Bei dieser Reise wurde mit gutem Erfolg der
Versuch durchgefuhrt, den pädagogischen Darbietungen künstlerische anzuschließen
w? Z 1 nT Verein;g“ g zur Pflege deutscher Kunst" geboten
wurden. Die d ritte  Fahrt galt ausschließlich dem B a n a t  und wurde in Gemein
schaft m it dem „Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik" in Münster 
u e nommen, er pa agogische Kursus fand in der Osterwoche in der „Banatia“ 
in 1 emesvar statt und vereinigte dort mehrere hundert Lehrer und Lehrerinnen des 
Landes zu ernster pädagogischer A rbeit. 1928 wurden in einer Reihe von Städten 
N o r d - B ö h m e n s  pädagogische Kurse fü r die dortige Lehrerschaft vom 23. Mai 
T? i u De.1" ^ enchtet' und Im Herbst des gleichen Jahres fuhr eine kleine Zahl 

eutscher Pädagogen zu dem gleichen Zweck vom 27. September bis 7. Oktober 
nach N o r d - S c h l e s w i g .

Wie in der vorigen Berichtszeit, wurden auch in  dieser verschiedene A u s -  
S j w ? g ® n t,Ufgebau4' Neben dem Aufbau einer Schreib- (Sütterlin), Zeichen- 
und Werkausstellung für die California University in  Berkeley, die dann nach Chile 
ging, sind besonders zu nennen: die Ausstellung „Das K leinkind", die im Januar 1926 
“  ‘Be“ einscha£t m it der Ausstellungsabteilung im großen Saale des Zentralinstituts 
gezeigt wurde und dann als Wanderausstellung nach Estland und Siebenbürgen 
g ng die Siebenburgische Volkskunstausstellung vom 17 März bis 6 Anril i<m  8 j 

A rb.itsschule i „  S .w | . i W . a Ä S l i  
.!mbenbür«iiscSher Mbl‘ rglSChK VoIkskunstausstellung, m it der eine Gemäldeschau 
K u ltu ra m f m H ^ i r Ve' b™ den. war- WUrde in Gemeinschaft m it dem deutschen 
18 000 9 h l l  ,Herma™ s4adf aufgebaut. Die Ausstellung wurde von etwa
K h rerSt d klLnedhrn Und Vlelen Ein->P— n besucht. An den Abenden h ie lt!  
Lehrer und Lehrer,Innenorganisationen, vor allem die Fachverbände Versamm
Künstler1 ^ A  £ USstf  iun£sräumen ab. Für die Sonntage hatten sich sieb’enbürgische 
An dir Änd f  n” enn”ea musikaiischen Morgenfeiern zur Verfügung gestellt 
An der Ausstellung Die Arbeitsschule in Sowjet-Rußland" beteiligte sich die

mÄ S J S Ä T  “ rop*‘" 1,28 wurde >“
An L e h r g ä n g e n  wurden abgehalten: Lehrgang zur Einführung in den 

Dienst an deutschen Auslandsschulen vom 2. bis 28. Februar 1925. Pädagogische 
Studienwochen für Ausländer: 17. bis 30. August 1925, 12. bis 26. August 1926 
L h e ! 1 blS ?6’ Au^ust 1927 und 25. J u n i bis 22. August 1928. Der Kursus für den 
Amt hant d®Utschen, Auslandsschulen war dem Zentralinstitut vom Auswärtigen 

1lber1tragen worden. Die Pädagogischen Studienwochen für Ausländer wurden 
von Jahr zu Jahr starker ausgebaut. 1925 und 1926 fanden zwei Kurse statt 1927 
w a !  ?qosCh0ni Unf’ .dle ! ° n Pädagogen aus 17 verschiedenen Ländern besucht
ü ’ 1928 WUrden SIe auf acht vermehrt, die von mehreren hundert Gästen be- sucnt waren.
T . deutschen Auslandsschulen die Anschaffung guter, preiswerter
Jugendlekture zu erleichtern, wurde im Jahre 1927 ein L i t e r a t u r f ü h r e r  her
ausgegeben Deutsche Jugendschriften für Auslandsschulen“. Er wurde sämtlichen 
deutschen Auslandsschulen kostenfrei übersandt.

Auf Grund der amtlichen Richtlinien, die eine stärkere Berücksichtigung des 
Auslanddeutschtums um Unterricht zur Pflicht machen, und auf Grund vielfach ge
äußerter Wunsche von seiten der Lehrerschaft veranstaltet die Ausländsabteilung
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seit dem Jahre 1928 zweitägige Lehrgänge in deutschen Schulen mit dem Thema 
,, A u s l a n d d e u t s c h t u m  u n d  S c h u l e  . Die besten Kenner des Ausland
deutschtums und der auslanddeutschen Schule berichten über grundlegende Fragen 
in deutschen Siedlungsgebieten in Europa und deutschen Kolonien in außereuro
päischen Ländern und über die Verhältnisse und Schwierigkeiten der dortigen 
deutschen Schulen. An Unterrichtsbeispielen m it Schülern und Schülerinnen ver
schiedener Schularten w ird die Behandlung des Auslanddeutschtums im U nterricht 
praktisch vorgeführt. Ein auslanddeutscher Abend, der für die gesamte Bürger
schaft der betreffenden Stadt zugänglich ist, schließt die Tagung ab. Die Lehrgänge 
werden durchgeführt in Gemeinschaft m it dem „Verein für das Deutschtum im Aus
land" in Berlin und dem „Deutschen Auslandinstitut" in Stuttgart. In der Berichts
zeit wurde die Ausländsabteilung von 16 Städten zu diesem Zweck eingeladen:

1928: Berlin, Lübeck, Wilhelmshaven-Rüstringen, Osnabrück, Stettin, Celle, 
Lüneburg, Halle, Magdeburg.

1929: Bonn, Barmen, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Bochum, Essen, Dresden.
Bei den Unterrichtsbeispielen wurden die Hefte der S c h r i f t e n r e i h e  

„D er Deutsche im Auslande" zugrunde gelegt, die von der Ausländsabteilung her
ausgegeben wird. Jedes Heft umfaßt ein geschlossenes Siedlungsgebiet und wird 
von einem in dem betreffenden Lande lebenden und wirkenden Pädagogen zusam
mengestellt. Die Hefte sind fü r Jugend und Volk bestimmt und sind reich illustriert. 
Bisher wurden herausgebracht:

Siebenbürgen (2. Auflage in Vorbereitung), Chile, Wolgaland, Transkaukasien, 
Banat, Argentinien, Mexiko, Peru, Kärnten.

Zum Schluß sei noch hingewiesen auf die zahlreichen B e s u c h e r  aus allen 
Ländern der Welt, die sich ratsuchend in der Ausländsabteilung einfanden. In der 
Berichtszeit waren besonders stark vertreten die Leiter wissenschaftlicher Institute 
aus Rußland, Japan, Schweden, Rumänien, Ungarn und der Türkei. Auch aus den 
Vereinigten Staaten und selbst aus Indien kamen wiederholt Leiter großer Institute, 
um das deutsche Schulwesen kennenzulernen.

4. D IE  A U S S T E L L U N G S A B T E I L U N G .
Lehrmittelausstellung.

In den Jahren 1925 bis 1929 sind umfangreiche Aufgaben durchgeführt 
worden. Als die wichtigste ist die völlige Neuorganisation der ständigen L e h r 
m i t t e l a u s s t e l l u n g  zu nennen, indem der Umbau des großen Saales im 
Zentralinstitut während des Sommers 1925 besondere Räume für die dauernde 
Lehrmittelausstellung erforderlich machte. Die in Hufeisenform um den großen 
Saal gelegten Räume sind zwar recht beschränkt, aber freundlich und gestatten 
die Unterbringung der Schausammlung erheblich staubsicherer, als es früher im 
großen Saal der Fall war.

Es konnten nur die Hauptabteilungen aufgenommen werden: Physik, Chemie, 
Mineralogie und Geologie, Geographie und Biologie. Für sonstige wichtige Fächer, 
wie Mathematik, Grundschule, Volksschule u. a„ mußte aus Raummangel durch 
in Schränken im Büro magazinierte wichtigste Gegenstände ausgeholfen werden, 
so daß Auskunftsuchende keinesfalls ohne H ilfe zu bleiben brauchten. Bei der 
Durchführung der Schausammlung ist das Ziel verfolgt worden, den Bedarf der 
Volksschule besonders zu zeigen. Der augenblickliche Stand ist, daß Grund- und 
Volksschule in eigenem Raum, Chemie, Physik, Biologie (teilweise) und Mineralogie 
bereits in Sondersammlung dastehen.

Die Ausstellung soll immer ein Bild der Gegenwart zeigen. Es finden dem
nach eine ständige Zu- und Abflußbewegung von Lehrm itteln statt. Der Erfolg 
dieser Taktik  zeigt sich in der unausgesetzten starken Steigerung des Verkehrs 
in- und ausländischen pädagogischen Publikums, das sich mit Nachfragen an das 
Zentralinstitut wendet, auch um Vermittlung von Lehrmittelankäufen ersucht. Im 
Sommer 1929 konnte ein Lehrm ittelauftrag von 25 000 RM. für das Ausland 
verm itte lt werden!
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Sonderausstellungen.
Innerhalb der Berichtszeit wurden eine Reihe von S o n d e r a u s s t e l 

l u n g e n  durchgeführt. Die wichtigen und größeren verzeichnet die nachfolgende 
Zusammenstellung. Daneben sind fortlaufend eine Reihe kleinerer, z. B. solche 
über Erfolge des Z e i c h e n u n t e r r i c h t s ,  die von der Kunstabteilung des 
Zentralinstituts ausgingen, und B ü c h e r a u s s t e l l u n g e n  sowohl gelegentlich 
von pädagogischen Kursen im Zentralinstitut wie als Lebensäußerung der Päd- 
agogischen Bücherschau durchgeführt worden.

Im Jahre 1925 wurde die alte W a n d e r a u s s t e l l u n g  des Zentralinstituts 
„Das K leinkind vollkommen neu geschaffen. Sie ist m it großem Erfolge in 
Deutschland und im Auslande gezeigt worden; seit Ende 1928 harrt sie der not
wendigen Revision und Ergänzung auf die Gegenwart.

A. I m Z e n t r a l i n s t i t u t .
1925. Mai 18. bis 22.: Zeichenunterricht im Landerziehungsheim.

August 15. bis September 15.: Das schöpferische Kind. Arbeiten aus Zeichen- 
und Handwerksunterricht.

Anfang September: Deutsche Städtebilder.
November 23. bis 24.: Das Kleinkind. Wanderausstellung, neu geschaffen, 

ezember 28. bis 30.: Zeichen-, W erk- und Nadelarbeiten der Mittelschule.
1926. Januar 2. bis 5.: Berufsberatung. Lichtbilder, Bücher, statistisches und

graphisches Material.
A pril 29. bis Mai 5.: Das K leinkind (im Marmorsaal des Zoologischen Gar

tens), zusammen m it Zeichenausstellung.
November 6.: Die Lehrmittelausstellung des Zentralinstituts w ird in ihren 

neuen Räumen eröffnet,
November 25. bis Dezember 12.: Das Kinder- und Jugendbuch vom 16. Jahr

hundert bis heute (unter Beteiligung der Sammlung Hobrecker-Berlin).
1927. Februar 8. bis 24.: Pestalozzi-Ausstellung des Berliner Lehrervereins.

März 3. bis A p ril 4.: Siebenbürgische Volkskunst. Ausstellung vom Deutschen 
Kulturamt in Rumänien.

A p ril 24. bis Mai 15.: Erdkunde und Eugenik. Ausstellung von der Deut
schen Gesellschaft für Rassenhygiene.

Mai 25. bis Juni 6.: Die Arbeitsschule in  Sowjet-Rußland (m. U. des Volks
kommissariats und der Gesellschaft für kulturelle Verbindung der 
Sowjetunion mit dem Auslande). Veranstaltet von der Deutschen Ge
sellschaft zum Studium Osteuropas.

Juni 27. bis Ju li 9.: Kunst und Schule. Schülerzeichnungen und Kunstdrucke. 
Oktober 24. bis 29.: Sowjetrussische Kinderbücher. Durch Vermittlung von 

Dr. Meksin-Moskau.
Dezember 7, bis 31.: Arbeiten der Elisabeth-Duncan-Schule.

1928. März: Ausstellung Pädagogischer Literatur 1925 bis 1928 als Material einer
pädagogischen Wanderbücherei.

A p ril 2. bis 14.: Nadelarbeiten in Lyzeen und Frauenschulen nach den neuen 
Richtlinien.

April 21. bis 29.: Große Bastelschau der Funktechnischen Vereinigung Berlin. 
Juni 18. bis 19.: Auslanddeutschtum und Schule.
September 12. bis 21.: Japanische Kinderzeichnungen. Vermittelt durch die 

Japanische Botschaft, das Deutsche Auswärtige Amt, das Reichsinnen
ministerium und das Japaninstitut.

November 24. bis Dezember 2.: Plan-, Modell- und Bildschau des Reichs
verbandes der Kleingartenvereine Deutschlands.

1929. Januar 30. bis Februar 9.: Schülerzeichnungen der Guericke-Oberrealschule
Magdeburg (Zeichnen in allen Schulfächern).

Februar 23. bis März 3,: Ausstellung der Reichsunfallverhütungswoche.
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1929. März 8. bis 13.: Ausstellung der Vereinigung der Arbeiterphotographen 
Deutschlands,

März 18. bis 26.: Das kartographische und biologische Relief und Bild.

B. A u s w ä r t i g e  A u s s t e l l u n g e n ,
1925. Juli 12. bis 18, in Nürnberg: W erkarbeit für Schule und Leben.
1926. 1925 Nov. 23. bis 1926 Februar 21. in Lettland (Wesenberg, Fellin, Pernau,

Reval) Wanderausstellung „Das K le inkind“ .
1927. A p ril 4. bis 1928 Dezember 12,: Wanderausstellung „Das K leinkind" in 

größeren und kleineren Städten in Rumänien.
1928. Mai: Nadelarbeiten in Lyzeen und Frauenschulen nach den neuen Richtlinien,

in Kassel bei dem Verband technischer Lehrerinnen.
Juni/Juli: Dieselbe Ausstellung in Koblenz bei der Tagung katholischer 

Lehrerinnen,
Juni 15.: Pädagogische Wanderbücherei des Zentralinstituts in der Päd

agogischen Akademie in  Frankfurt a. M.
November 15. bis 1929 Januar 15.: Japanische Kinderzeichnungen im Pesta- 

lozzianum in Zürich.
1929. März 17.: Japanische Kinderzeichnungen in Oldenburg.

März: W erkarbeiten der Physik und aus der Staatlichen Kunstschule zu einer 
internationalen Ausstellung in Vancouver (Kanada).

Pädagogische Bücherschau und Bibliothek s. Pädagogische Abteilung.

5. D IE  B I L D S T E L L E .

War schon bisher die B e g u t a c h t u n g  v o n  B i l d s t r e i f e n  die Haupt
aufgabe der Bildstelle, so ist seit der Erweiterung der Zuständigkeit der Bildstelle 
von der Prüfung von Lehrfilmen auf die von volksbildenden und (seit dem 16. A p ril 
1926 — Erlaß des preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volks
bildung U IV  Nr, 762 —) auch auf die von künstlerischen Bildwerken die begut
achtende Tätigkeit der Bildstelle noch stärker angewachsen. In den vier Jahren 
vom 1. A p ril 1925 bis zum 31. März 1929 haben 836 Begutachtungssitzungen statt
gefunden, von denen 376 sich mit Lehrfilmen, 277 m it volksbildenden, 183 mit 
künstlerischen Bildstreifen beschäftigt haben. In diesen Sitzungen wurden im 
ganzen 2685 Filme m it 2 104 849 m geprüft, Diese Anzahl von Metern w ird von 
der Filmprüfstelle Berlin, von der jeder im Deutschen Reich vorzuführende 
Bildstreifen zur öffentlichen Vorführung zugelassen werden muß, ungefähr in einem 
Jahr erledigt. Also sind in den letzten vier Jahren etwa ein V ierte l sämtlicher 
von der Filmprüfstelle Berlin zugelassenen Bildwerke von den Filmherstellern 
der Bildstelle zu fre iw illiger Begutachtung eingereicht worden. Unter diesen 
Bildstreifen wurden 2045 in der Länge von 1 434 037 m anerkannt und 640 in einer 
Länge von 670 812 m abgelehnt, d. h. also rund 76 v. H. anerkannt und rund 
24 v. H. abgelehnt. Die Anerkennung und Ablehnung verte ilt sich auf die drei 
Gruppen der Bildstreifen in folgender Weise:

Lehrfilme: eingereicht: anerkannt: abgelehnt:
1627 Stück (914 144 m) 1368 Stück (784 141 m) 259 Stück (130 003 m)

volksbild.: 864 „  (710 994 m) 581 „  (407 649 m) 283 „  (303 345 m)
künstl.: 194 „ (479 711 m) 96 „  (242 247 m) 98 „  (237 464 m)

Zum Vergleich sei m itgeteilt, daß in den fünf Jahren vom 1. A p ril 1919 bis 
zum 31. März 1925 im ganzen 937 Bildstreifen mit 537 445 m geprüft sind, davon 
anerkannt 811 mit 430 334 m und abgelehnt 126 mit 107 111m. Für die Anerken
nung sind gewisse Richtlinien aufgestellt worden. Die Anzahl der Gutachter bei 
den Lehrfilmprüfungen schwankt je nach der Eigenart des Bildstreifens; bei Be
gutachtung von künstlerischen und volksbildenden Bildwerken müssen acht Gut
achter mitw irken, unter denen zwei aus den Kreisen der Filmindustrie stammen.
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Die Begutachtungssitzungen finden im allgemeinen statt im Vorführungszimmer des 
Polizeidienstgebäudes, Alexanderstraße 3 bis 6, oder in den Räumen der Filmnrüf- 
stelle Berlin, Platz der Republik 6.

U’m mit der Filmprüfstelle räumlich und auch sachlich nahe verbunden zu 
sein, war die Bildstelle seit dem September 1922 im Reichsministerium des Innern 
untergebracht. Wegen Mangels an verfügbarem Raum mußte sie jedoch am 1. A pril 
1927 von dort nach dem Zentralinstitut in der Potsdamer Straße zurückverlegt 
werden. Die sich steigernde Begutachtungsarbeit führte zu einer Vermehrung der 
H ilfskräfte an der Bildstelle. Als Assistent war Dr. E i c h n e r  vom 1. September 
1925 bis zum 30. Juni 1927 tätig. Statt seiner tra t der Referendar a. D. B ö h m  
in die Bildstelle ein. Seit dem 27. Februar 1928 ist der D irektor des Deutschen 
Bildspielbundes Dr. Walther G ü n t h e r  Stellvertreter des Leiters der Bildstelle, 
der bei dem Vorsitz in den Begutachtungssitzungen außerdem noch durch den W irk 
lichen Geheimen Kriegsrat Dr. B a i e r und M inisteria lrat Dr, H a s 1 i n d e ver
treten wird.

Seit dem Jahr 1920 hat die Bildstelle Vertreter der Schulaufsichtsbehörden, 
Lehrer und Jugendpfleger, die sich mit dem Film und L ichtb ild  beim Unterricht 
beschäftigen, in jedem Herbst zu einer D e u t s c h e n  B i l d w o c h e  vereint, bei 
der Erfahrungen ausgetauscht werden und durch Vorträge, Vorführungen, Aus
stellungen und Aussprachen neu auftauchende Fragen über Methodik, Technik 
und Organisation des L ichtb ild - und Filmwesens beantwortet werden, In der 
Berichtszeit fand die 6. Bildwoche 1925 in W i e n ,  die 7. 1926 in B r e s l a u ,  
die 8, 1927 in D o r t m u n d  und die 9. 1928 int K ö l n  a. Rh, statt, jedesmal in 
den Oktobertagen und ohne Wiederholungen zu bringen. Die Wiener Bildwoche 
w irkte  klärend und anregend für die Ausgestaltung des L ichtb ild - und Filmwesens 
in Österreich, die Breslauer zeigte, was in Schlesien auf dem Gebiete des Unter
richts und der Volksbildungspflege mit L ichtb ild  und Film bereits geleistet wird 
und erhielt eine Bedeutung einerseits dadurch, daß zum erstenmal der Preußische 
Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung persönlich an ihr teilnahm, 
zweriens durch die überaus starke Zahl von Bildwochenbesucher. Dagegen war 
die 8. Bildwoche in Dortmund eine rechte Arbeitstagung, an der vor allem die 
Frage der Ausbildung von Lehrern für den Unterricht m it Film und Bild eingehend 
erörtert wurde. Die 9. Bildwoche in Köln behandelte Organisationsfragen und 
brachte zahlreiche Lehrbeispiele. Seit dem Jahr 1922 t r it t  neben dem Zentral
institu t der Deutsche Bildspielbund als ständiger Träger der Bildwochen mit auf.

Die in Stuttgart 1924 begründete A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  a m t l i c h e r  
B i l d s t e i l e n l e i t e r  hatte am 8. Februar 1926 in Berlin ihre erste Zusammen
kunft und regte an, daß die Bildstelle des Zentralinstituts die gemeinschaftliche 
Geschäftsstelle sein und ständige Mitteilungen herausgeben möge. Diesem Wunsch 
ist seitens der Bildstelle entsprochen worden. Außerdem faßte man den Beschluß, 
gelegentlich jeder Bildwoche zusammenzukommen. Das ist seither geschehen. Die 
Zahl und Eigenart amtlicher Bildstellen ist durch die Arbeitsgemeinschaft in
zwischen festgestellt worden, und der Leiter der Bildstelle des Zentralinstituts hat 
seit 1926 die Leitung dieser Arbeitsgemeinschaft gehabt. Auch werden seit dem 
März 1926 die Mitteilungen der Bildstelle amtlich und vertraulich herausgegeben 
und seither als fester Maßstab in ihren Gutachten über anerkannte und abgelehnte 
Bildstreifen gewertet; die an Behörden und amtliche Bildstellen weitergegeben 
werden, ohne in den öffentlichen Buchhandel zu gelangen. Sie sollen Auskunfts
zwecken dienen und enthalten vor allem die Gutachten über die von der Bildstelle 
geprüften Bildstreifen, ferner Erlasse und andere amtliche Mitteilungen aus dem 
Umkreis von Bild und Film, auch die Gutachten über die von der bayerischen 
Bildstelle geprüften Filme.

Seit der Ausbreitung des Lichtbildwesens im Schulunterricht und im Gefolge 
der Bestimmungen des Preußischen Ministers für Volkswohlfahrt vom 19. Januar 
1926, haben sich in immer größerer Zahl Lehrer und Lehrerinnen aller Schularten 
der P r ü f u n g  al s t e c h n i s c h e  L e i t e r  von L i c h t b i l d v e r a n s t a l 
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t u n g e n  an  S c h u l e n  u n d  i n  d e r  J u g e n d p f l e g e  unterzogen. Es sind 
außer dem im Jahre 1923 eingesetzten Berliner Ausschuß, in dem der Leiter der 
Bildstelle den Vorsitz führt, in Preußen noch Ausschüsse in Arnsberg, Breslau, 
Düsseldorf, Halle, Hannover, Köln, Königsberg, Liegnitz, Oppeln, Schleswig, 
Stettin und Wiesbaden eingerichtet worden, und auch Sachsen, Württemberg, 
Mecklenburg-Schwerin, Anhalt und Hamburg haben Prüfungsordnungen erlassen 
und Prüfungsausschüsse gebildet, In Gemeinschaft m it dem „Deutschen Bildspiel
bund" hat die Bildstelle des Zentralinstituts im Berliner Filmseminar während 
der Berichtszeit 31 Lehrgänge zur Vorbereitung auf diese Prüfung abgehalten. In 
ihnen wurden 612 I eilnehmer ausgebildet, und vom Berliner Prüfungsausschuß sind 
in 15 Prüfungsterminen von zum Teil mehrtägiger Dauer in den vier Berichts
jahren 676 Bewerber um das Zeugnis geprüft; es konnte 640 Bewerbern zuerkannt 
werden. Seit dem 17, August 1926 gibt es außer dem Zeugnis für technische Leiter 
noch ein besonderes für Vorführer bei Lichtbildveranstaltungen an Schulen und in 
der Jugendpflege. Von den gesamten Prüflingen haben 118 dieses Zeugnis als 
Vorführer, 522 das als Leiter erhalten. Die Bildstelle dient dem Berliner Prüfungs
ausschuß als Geschäftsstelle. Der Leiter ist der Vorsitzende des Berliner Prüfungs
ausschusses. Er wurde im Dezember 1925 und im A p ril und November 1927 in 
das Saargebiet geschickt, um als Vorsitzender eines dort bestehenden Prüfungs
ausschusses in den Orten Saarbrücken, Saarlouis, Neunkirchen, Wemmetsweiler, 
Völklingen, Merzig, St. Ingbert und St. Wendel die entsprechenden Prüfungen 
zu leiten. Es wurden dort 302 Teilnehmer geprüft, von denen 294 bestanden. 
Außerdem hat der Vorsitzende des Berliner Ausschusses bei Lehrgängen m it
gewirkt in Dortmund, Bochum, Liegnitz und Frankfurt a. M. Die Bildwochen 
besonders in Dortmund und Köln boten die Gelegenheit zu Besprechungen der 
verschiedenen Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse.

Im Frühjahr und Sommer 1925 war der Leiter der Bildstelle zu A u f 
n a h m e n  e i n e s  R h e i n f i l m s  an Rhein und Mosel. Dieser Bildstreifen sollte 
vornehmlich die Tätigkeit des Staates in der Rheinprovinz veranschaulichen. Her
gestellt vom Zentralinstitut und vertrieben vom Deutschen Bildspielbund, ist der 
Bildstreifen nicht nur in zwei verschiedenen Längen ausgegeben den Schulen zur 
Verfügung gestellt worden, sondern Teile von ihm sind als selbständige Bildstreifen 
unter den T ite ln „Vom deutschen W ein" und „Vom rheinischen Hafen-, Wasser- 
und Talsperrenbau" in  Umlauf gesetzt worden.

Die Bildstelle hat sich beteiligt an der Begründung einer europäischen L e h r 
f i l m k a m m e r  auf einer Tagung am 8. April 1927 in Basel und steht in Fühlung 
mit dem Internationalen Lehrfilminstitut in Rom.

Teils unmittelbar, teils mittelbar durch Beteiligung ihres Leiters hat die 
Bildstelle mitgewirkl an Lehrgängen und Tagungen, bei denen Angelegenheiten 
von Lichtbild und Film zur Erörterung standen, z. B. 1925 in Chemnitz, Kottbus, 
Düsseldorf, Köln, Breslau, Königsberg, Göttingen, Weimar, Wien, Steyr in Ober
österreich und Waldenburg, im Jahr 1926 in Hamburg, Chemnitz, Budapest, 
Leipzig, Flöha, im Jahre 1927 in Quedlinburg, Kattowitz, Magdeburg, im Jahre 1928 
in Schneidemühl, Weimar, Pforzheim, Hamburg. Bei Magdeburg handelt es sich 
um eine Veranstaltung auf der Theaterausstellung.

Die L i c h t b i l d s  a m m 1 u n g wurde vermehrt durch Ankauf von Nega
tiven und Diapositiven für die zwei neugebildeten Gruppen „D ie neue Schule“ 
und „Eignungsprüfung",

IV . D IE  Z W E I G S T E L L E N .
1. Z W E I G S T E L L E  ES S E N.

Die Zweigstelle Essen des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht 
wurde durch die Bemühungen des damaligen Oberbürgermeisters Dr. L u t h e r  
als erste am 3. Januar 1920 errichtet. Der Verwaltungsausschuß wählte den 
Kreisschulrat G e r d  es zum Leiter, dem als Assistentin Fräulein E d l e r  bei
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gegeben wurde Neben den Verwaltungsausschuß, dessen erster Vorsitzender 
ste i i„Uther war' tra t ®ln Pädagogischer Beirat von rund 40 Mitgliedern. Die Zweig- 
S . T  1 „ ‘ n u i *  “  G ,b iude  d"  Selmholtz-Realgymnasiuins, ¿ ¡ „ S -

V n , , m T  n u  P  des am 9- 0ktober 1921 wurde Studiendirektor
i m it der Oberleitung beauftragt und Fräulein Edler auf ein wo'i
Jahr als Assistentin beschäftigt, während Lehrer S a v e l s b e r i  die Einrichtung

des GelTes! der E b b r u c id ^  " bertraße n w u ,rde’ Die fortschreitende Entwertung 
nähme der Räume führten eine s ^ h r T Y "  b “  Buhr,gebiet’ «owie die Beschlag- 
keiten und dann Ostern d -nP ’ t  Beeintrachtlgung der Arbe.tsmöglich- 

Nach e in e r  K l ä  *  t  daS vo[bge Erliegen der Zweigstelle herbei.
Januar 1926 die V e r h a ^ u n T e n T ^ W '1̂ 6"  “ T i  polüischen LafSe wurden im 
Oberbürgermeister B r i c h  tPrnd C  W laderelnncbtung der Zweigstelle zwischen 
. B j .  D r a c l l t  und Geh. Oberregierungsrat Prof Dr P a l l a t
W ocheTder Lbte 'r de F ™  ^ f i Y 0 kamen’ Die Oberleitung hatte für einige’  
S  ;  und O h e  d ! f n e ,r  Akademischen Kurse Dr. D ä b r i t z  , dem Rektor
nach Ostern 1926 i  eY Y  °. 0 l . l m a n n  ZUr Seite standen' die dann ku^  
liehe Vertretum! d 7 * "  • ‘ t Eeltunß übernahmen. Die geschäftliche und amt-

Durch d T ^ i l t  Z^ f lgStelle nacb auß«« erhielt Rektor B ü n g e r. 
und I s  Z u r d l  ; Heinickestraße in die Häuser III. Hagen 13
s c h u l s L Z Z f  J mu \e r P926 Y  E inrichlunß und Angliederung des Arbeits
b u c h  £ 1 1 L Z 7 J  P d  »  J ahu  1927 brachte eine Erweiterung der A rbeit

Z9e?f w f d i A i f ? i 4 Ch'  Seminar m i t t r

Ä i S Ä . A S S ä - •
ln der Zeit vom 1. A p ril 1926 bis zum 31 Dezember 1 0 9 7  f  A  r .

Veranstaltungen statt. mber 1927 fanden folgende

1. L e h r g ä n g e  u n d  T a g u n g e n ,
a) Allgemein pädagogische.

ten: P ro L so re Y  K u U n l' und" BehP! Y ’ ‘ ° Esse” ’ D« —
laufend. d Behn-Bonn- ab Oktober 1926 (6 Semester) fo rt-

Hörde^S Recklinghausen der Gegenwart, in Schwerte,

Psychologie in Essen 6 Doppelstunden. S Í Ä d ^ í ^ d ,S m 0 ,^ 0h,

stunden D o Y e fb Y r '  '  G e * * ™ * " '  & "» ■  6 Doppel-

b) Schulpraktische.

d - ü  -

,b  D »  Es,ec

„  A r  ,
! n Ä « „ E“ ” b t l ° . u « £ ' ,'’ l‘1' 10 -I ;

K j Ä S f t ”  Q " " l " s ‘ “ d i «™ *» G e s c h i c h t e ,  i „  D c r tc c c i.  

H e i m  a t k u n d l i c h e r  L e h r g a n g ,  5 Vorträge

b  dP c ' Y Y *  d6S X- / 2 - S c h u l j a h r e s ,  20 Doppelstunden. 
Grossenbaum, Velbert? Nevigls? Kiefeld '  b * ‘ ‘ ’ ’e 40 Doppelstunden' in Ess«=”.



A nh a n g 20 5

Einführung in das a r b e i t s u n t e r r i c h t l i c h e  Z e i c h n e n ,  in Essen, 
Grossenbaum, Remscheid, je 10 Doppelstunden.

G er C h e m i e u n t e r r i c h t  auf  der  O b e r s t u f e  auf Grund von 
Schülerversuchen, in Essen, Velbert, je 20 Doppelstunden.

Einführung in das F i l m  - u n d  L i c h t b i l d w e s e n ,  in Essen, 18 Nach
mittage, wöchentlich 6 Stunden.

Einführung in die R i c h t l i n i e n  f ür  den  M u s i k u n t e r r i c h t  (3 mal), 
8 Doppelstunden.

Einführung in die S ü t t e r l i n s c h r i f t ,  3 Doppelstunden.
P h o t o g r a p h i s c h e r  L e h r g a n g ,  5 Nachmittage,
J u n g l e h r e r - F o r t b i l d u n g s l e h r g a n g  in Essen, 6 Wochen (täglich 

8 Stunden).
c) Kunst.

Lehrgang für G r a p h i k ,  12 Nachmittage (3 Stunden).
Lehrgang für M o d e l l i e r e n ,  12 Nachmittage (3 Stunden).
Lehrgang für G o b e l i n w e b e n ,  in Essen, Krefeld und Elberfeld, je 

8 Doppelstunden.
Lehrgang für E n t w u r f z e i c h n e n  u n d  K u n s t n a d e l a r b e i t ,  8 Dop

pelstunden.
F ü h r u n g e n  durch das Essener Münster und seine Kunstschätze,
F ü h r u n g e n  durch die Werdener Abteikirche, Werdener Burg.
Lehrgang zur E i n f ü h r u n g  in d i e  B e t r a c h t u n g  e i nes  K u n s t 

we r ke s .
d) Tagungen.

Grundschultagungen. Die Tagungen fanden in folgenden Orten statt: Iser
lohn, Menden, Langenberg, Barmen, Rheydt, Rheinberg, Dinslaken, Elberfeld, 
Castrop-Rauxel, Sterkrade, Ohligs, M.-Gladbach, Vohwinkel, Solingen, Ober
hausen, Lennep, Moers, Mülheim, Grevenbroich, Hamborn, Essen, Opladen, Iser
lohn, Remscheid, Krefeld,

Montessori-Tagung.
Die künstlerische Gedichtbetrachtung im Unterricht, Dozent: Dr. Drach- 

Berlin, in  Essen, Hamborn und Hörde.

2. A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n .
1. S c h u l g e o g r a p h e n :  Vorträge: 1. Die Entstehung der Landschafts

formen zwischen Ruhr und Emscher in der weiteren Umgebung von Essen. 2. Das 
Klima des Ruhrgebietes. 3. Fauna und Flora im Industriegebiet. 4. Verkehrs
fragen im rhein.-westf. Industriegebiet. 5. Die Siedlungen im Industriegebiet.

2. N e u e r e  S p r a c h e n :  Englische und französische Vortragsveran
staltungen,

3. A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  A l t s p r a c h l e r .  Angegliedert sind 
M i t t e l s c h u l l e h r e r k u r s e .  Zur Zeit laufen folgende Kurse: 3 Kurse für 
Französisch, 3 Kurse für Englisch, 3 Kurse für Deutsch, 3 Kurse fü r Geschichte, 
3 Kurse für Mathematik, 2 Kurse für Physik-Chemie-Mineralogie, 2 Kurse für 
evgl. Religion, 1 Kursus für Latein, 2 Kurse fü r Erdkunde, 2 Kurse für Biologie.

4. B i l d s t e l l e  m it Ausleihe von Glasbildern und Apparaten an Schulen 
und Vereine für Jugendpflege.

5. A  r b e i t s s c h u 1 s e m i n a r. 2 Ganztagskurse, 4 Halbtagskurse und 
Sonderkurse in Holzarbeit, Buchbinden, Klassenzimmertechniken, Entwurfzeichnen 
und Kunstnadelarbeit zur Ausbildung von Werklehrern, m it Z w e i g s t e l l e  
Ha mb o r n .  6

6. A u s s t e l l u n g e n :  Natur und Heimat. Der Werkgedanke in der 
Schularbeit.



206 A n h a n g

Seit 1928 ist die Zweigstelle Essen dazu übergegangen, zu Beginn eines 
neuen Semesters einen geschlossenen P r o s p e k t  ü b e r  d i e  V e r a n s t a l  
t u n g e n herauszugeben, der den Schulen, den Schulräten der drei Regierungs- * 

ezirke Dusseldorf, Munster und Arnsberg und sonstigen Interessenten zugestellt 
w ird W ir kommen damit dem Wunsche der Lehrerschaft entgegen, die zum 
Zwecke der Arbeitsverteilung auf das Semester vorher einen Überblick über die 
geplanten Veranstaltungen wünscht. Außerdem bedeutet die Herausgabe eine 
starke Entlastung der Leitung und des Büros, die durch diese Form Zeit für 
neue A rbe it gewinnt. Zustande kommen die Prospekte in Zusammenarbeit mit 

en Behor en (Regierung und Schulräten), der Lehrerschaft und der Hauptstelle 
in B e r l in . Aus dieser Zusammenarbeit erklärt sich die Vielgestaltigkeit und die 
große Zahl der Veranstaltungen. Wie die Prospekte zeigen, handelt es sich um 
Veranstaltungen über Fragen allgemein pädagogischer A rt und solche für einzelne 

c u ar en, o e re  chulen, M itte l-, Volks- und Hilfsschulen, für technische 
Lehrerinnen (Hauswirtschaft, Handarbeit), Werklehrer, Diplomhandelslehrer.

- n ^ ' e ^ r ^ e ’ ^ s ^ e s t a l l u n g  folgt aus der Aufgabe des Zentral
instituts, die unseres Erachtens darin besteht, die gesamte Lehrerschaft

a) m it den wichtigsten Fragen moderner Pädagogik bekanntzumachen;
b) sie in das Wie der praktischen Verw irklichung einzuführen.

Daraus ergibt sich für die O r g a n i s a t i o n  der gesamten A rbeit:
1. namhafte Dozenten zu gewinnen, die der Lehrerschaft etwas w irk lich  

Neues zu sagen haben. So sind neben einer großen Anzahl hervorragender 
t-ssener Dozenten an M itw irkenden von auswärts gewonnen: Prof. Dr. Stern- 
Gießen („Die neuen Richtungen in der Psychologie und ihre Bedeutung für die 
Heilerziehung“ ), Dr. Roemer-Stuttgart („Die ärztliche Psychologie und ihre Test
methoden ), Prof. Dr. Behn-Bonn („Problemgeschichte der Pädagogik") Prof 
Dr. Kutzner-Bonn ( Kulturphilosophie"), Dr. Wittneben-Treysa (^Beiträge z u r  
Theorie Kasuistik und Therapie des archikapillären Zustandbildes"), Dr. Hoepfner- 
K f Se,, ("SPrachheilfragen vom medizinischen Gesichtspunkt aus"), Prof. Dr. Räder-
Rekto r ° nnh ’ ’J r  T n  ,e T ge  Lehrerausb¡ldung und ihre Angleichung"), 
Rektor Gansberg-Bremen („Das Ganzbuch in der Schule“ ), Lehrer Münch-Leipzig 
(„Der Aufsatzunterricht in der Schule“ ) usw.; Leipzig

2. Lehrgänge von längerer Zeitdauer einzurichten. Die Arbeitsgestaltung in 
diesen Lehrgängen entspricht der des modernen Unterrichtes: gemeinsame Er
arbeitung, um so die Teilnehmer die neuen Arbeitsformen e r l e b e n  zu lassen 
Die Ürkenntms über Fragen modernen Unterrichtes (Arbeitstechnik, Gesamtunter
richt usw.) soll in Eigentätigkeit gewonnen werden, so daß also zu der klaren 
Erkenntnisgewinnung das E i n f ü h l e n  tr it t. Dazu einige Beispiele aus vor- 
liegendem Arbeitsplan:

a) aus dem Teil allgemeiner Fortbildung: Die Teilnehmer des Lehrganges 
zur Einführung in das Film- und Lichtbildwesen erarbeiten die stofflichen Grund
lagen über Optik, Apparatebedienung, E lektriz itä t usw. selbständig; in den hygie- 
mschen Lehrgängen gründet sich die gemeinsame Aussprache auf vorangegangene 
Beobachtungen in den K lin iken;

b) aus der b e s o n d e r e n  F o r t b i l d u n g ;  Arbeitsschulseminar. Auch 
die rein technische Ausbildung erfordert arbeitsschulmäßige Gestaltung; Selbst- 
suchen des Arbeitsstückes, eigener Entwurf, eigene Versuche. In der Arbeits- 
padagogik werden die verschiedenen Arbeitsformen freigeistiger A rbe it in den 
verschiedensten Arbeitsgebieten durchgeführt. Die Erarbeitung der Erkenntnisse 
baut sich auf auf Lehrproben, gemeinsame Lektüre usw.; in der zweiten Hälfte 
des Jahres auf Unterrichtspraxis (jeder Kursist erhält 4 bis 6 Stunden Unterricht 
unter fachkundiger Aufsicht). Es wird der Versuch gemacht, die gesamte W erk
arbeit in enge Beziehung zum Unterricht zu bringen.
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I- A l l g e m e i n e  F o r t b i l d u n g .
Tagungen in Essen:

1. Musikerziehungstagungen in Verbindung mit den Privatmusiklehrern von 
Rheinland und Westfalen.

2. Die Pädagogik Rudolf Steiners und ihre Bedeutung für das Ruhrgebiet 
in Verbindung m it der Waldorf-Schule.

3. Religionspädagogische Tagung,
4. Tagung für das Chorgesangwesen.
5. Auslandsdeutschtum und Schule.
6. Heimatkunde des Industriegebietes,
7. Das musikalische Schaffen des Kindes.
8. Die Werkgedanken im Rahmen der gesamten Schularbeit.

Lehrgänge in Essen:
1. Pädagogisch-philosophischer Lehrgang: Geschichte der Pädagogik; Ethik 

und eine Übung über die sittliche Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen; 
Geschichte der Pädagogik II. Teil und Theorie der Bildung; Kulturphilosophie: Die 
Selbstregierung im Dienste der Charakterbildung und der staatsbürgerlichen 
Erziehung.

Fortlaufend 3., 4., 5, Semester.
2. Psychologische Lehrgänge, 12 Nachmittage (3 mal).
3. Über Psychoanalyse, 10 Nachmittage.
4. Jugend und Schrifttum, 6 Nachmittage.
5. Sprechtechnische Lehrgänge für Anfänger und Fortgeschrittene, je 

10 Nachmittage (6 mal).
6. Musikpädagogische Lehrgänge, 10 Nachmittage:

a) Einführung in die Tonika-Do-Lehre;
b) Einführung in die Eitzsche Methode,

7. Hygienischer Lehrgang, 20 Nachmittage (3 mal).
8. Lehrgang zur Fortbildung von Junglehrern(innen), 15 Nachmittage.
9. Einführung in das Film- und Lichtbildwesen mit abschließender Vor

führerprüfung (2 mal),
10. Einführung in die A rbe it des 1. und 2. Schuljahres (3 mal).
11. Einführung in die A rbe it des 3. und 4. Schuljahres.
12. Einführung in die Nahrungsmittelchemie (für Hauswirtschaftslehrerinnen).
13. Lehrgang für Handarbeitslehrerinnen.
14. Sandkastenarbeit in der Schule (2 mal).
15. Fremdsprachliche Lehrgänge:

a) für Neusprachler;
b) für Mittelschullehrer.

16. Einführung in die deutsche Graphik (Dürer-Ausstellung).
17. Technische Lehrgänge:

a) Zeichenunterricht an Volksschulen;
b) Klassenzimmertechniken;
c) Photographische Lehrgänge;
d) Radiobastelkurse (Bau von Empfangsgeräten für die Volksschulen 

durch die Vertreter der Schule).

A u s w ä r t i g e  V e r a n s t a l t u n g e n :
Tagungen:

1. Auslandsdeutschtum und Schule, in  Gelsenkirchen-Buer, Recklinghausen, 
Bochum, Barmen.

2. Das musikalische Schaffen des Kindes, in Iserlohn.
3. Der Werkgedanke im Rahmen der gesamten Schularbeit, in Iserlohn.
4. Die Umwandlung des Schul-Gesangunterrichtes in einen Schul-Musik- 

unterricht im Sinne der m inisteriellen Richtlinien, in Viersen.
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Lehrgänge:
L Psychologischer Lehrgang, in Bochum.
2. Sprechtechnische Lehrgänge für Anfänger und Fortgeschrittene, in  Ham

born, Bochum, Barmen.
3. Einführung in das Film- und Lichtbildwesen mit abschließender Vorführer

prüfung, in  Hamborn.
4. Sandkastenarbeit in der Schule, in Hamborn, Wiesdorf.
5. Klassenzimmertechniken, in Düsseldorf, Grossenbaum, Hamborn.

Einzelvorträge:
1. Dr. Dorner; Das nordamerikanische Bildungswesen.
2- Prof’ Dr- Räderscheidt: Frühere und jetzige Lehrerausbildung und ihre 

Angleichung.
3. Lehrer Münch: Der Aufsatzunterricht in der Schule.
4. Prof. Dr, Gerhards: Psychologisches und Grundsätzliches zur Montessori- 

trziehung,
Führungen von Dr. Kaestner vom Folkwang-Museum:

a) Besichtigung der Münsterkirche;
b) Besichtigung des Münsterschatzes;
c) Besichtigung der Abteikirche und der Luciuskapelle in Werden.

Arbeitsgemeinschaften:
1. Altsprachliche. Dozenten der Universitäten Köln, Syntax und Elementar

grammatik, Sprachwissenschaft und Schule, Antike  Jenseitsvorstellungen.
2. Neusprachliche. Lektoren der französischen und englischen Sprache von 

den Universitäten Köln und Münster. Referate, stilistische Übungen.
3. Arbeitsgemeinschaft der Schulgeographen: Bericht über Klimatologie 

Siedlung, S truktur des Industriegebietes, heimatliche Führungen durch Essen 
und Werden.

4. Arbeitsgemeinschaft fü r Kunsterziehung und künstlerische W erktätigkeit: 
Graphischer Kursus.

II. B e s o n d e r e  F o r t b i l d u n g :
a) Mittelschullehrerkurse;
b) Arbeitsschulseminar;
c) Heilpädagogisches Seminar.

2. Z W E I G S T E L L E  KÖL N.
Das Bestreben, die berufliche Fortbildung der Lehrkräfte des rheinischen 

Grenzlandes zu erleichtern, führte bereits am 19. Juni 1922 zur Eröffnung der 
Kölner Zweigstelle des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht. Diese 
konnte jedoch erst nach Überwindung schwieriger Jahre (es sei besonders an die 
Geldentwertung und den Rhein-Ruhrkampf erinnert) ihre Tätigkeit ungehindert 
ausüben.

Die Zweigstelle, die im Schulhause F r a n k s t r a ß e  24, Lesesaal, L ichtb ild 
ausleihstelle, Zeichensaal sowie einen großen und einen kleinen Vortragssaal be
sitzt, ist m it neuzeitlichem Epidiaskop, Kino und Radio ausgestattet und stellt den 
Besuchern ihre päd. Standbücherei, 27 Fachzeitschriften sowie ihren sorgfältig aus
gewählten Lichtbildbestand zur Verfügung. Die B ü c h e r e i  m it dem täglich ge
öffneten Lesesaal, die zu Beginn der Berichtszeit 840 Bände umfaßte, besaß am
1. A p ril 1927 rund 1900 Schriften, die nach Sachgebieten und nach dem Alphabet 
katalogisiert wurden. Der Bestand der Lichtbildausleihstelle stieg in derselben 
Zeit von 5000 auf 11 000 Bilder. Die monatliche Ausleihe betrug durchschnittlich 
5000 Bilder. Die Auskunftstelle wurde weitaus am meisten in unterrichtsmethodi
schen Fragen angerufen.
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A. Bericht für die Zeit vom 1. A pril 1925 bis 31. M ärz 1928 

Kölner Veranstaltungen.
Für die Lehrkräfte der h ö h e r e n  S c h u l e n  waren die laufenden V o r 

t r a g s r e i h e n  bestimmt, die jährlich in der Aula des Friedrich-Wilhelms- 
Gymnasiums unter Leitung des Obmannes der Studiengemeinschaft für Deutsch
kunde die Probleme des Deutschunterrichtes und seiner Grenzgebiete erörterten. 
Eine g e s c h i c h t l i c h e  Vortragsreihe dortselbst im Jahre 1926, die N a t u r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e  und G e o g r a p h i s c h e  H e i m a t w o c h e  in 
Bo nn  1925 dienten ebenfalls den höheren Schulen wie die Lehrgänge für alle 
Fakultäten, welche die Zweigstelle in Gemeinschaft mit der Universität Bonn 
zu Ostern eines jeden Jahres in Bonn veranstaltete. Gemeinsam mit dem Phi
lologenverein bereitete sie außerdem eine P h i l o l o g e n w o c h e  vor, die
1926 in den Räumen der Kölner Hochschule stattfand.

Dreitägige L e h r g ä n g e  über N a d e l a r b e i t s u n t e r r i c h t  in Köln 
und Aachen 1925 und 1926, ferner über die H a u s w i r t s c h a f t s k u n d e  1927, 
die von 1 eilnehmern aus dem ganzen Reiche besucht wurden, waren der Fort
bildung der technischen Lehrerinnen gewidmet. Herbst 1926 nahmen die rhei
nischen Mittelschullehrer in  Köln an einer Fortbildungswoche in der f r a n z ö 
s i s c h e n  S p r a c h e  teil. S t u d i e n f a h r t e n  an den Niederrhein 1925 und 
an die Mosel 1927 führten Vertreter aller Schulgattungen in diese Landschaften.
1927 bereitete die Zweigstelle gemeinsam mit der Stadt Köln dem Gedenken 
Pestalozzis eine würdige F e i e r in dem großen Messesaal, der von den Lehr
kräften und den reiferen Schülern aller Schularten gefüllt war.

Die Hauptarbeit galt naturgemäß der V o l k s s c h u l e .  Das nationale 
Bewußtsein zu stärken, die staatsbürgerliche Pflicht zu vertiefen, ist besondere 
Pflicht der Schulen des Grenzlandes. Wenn dieses Ziel erreicht werden soll, ist 
es psychologisch notwendig, den gesamten Unterricht in den Dienst des Heimat
prinzips zu stellen. In Köln vermittelten morphologische, geologische, kunst
geschichtliche und heimatkundlich-methodische laufende L e h r g ä n g e  eine 
tiefere Kenntnis der Heimat. Ebenfalls fanden gemeinsam mit dem Kölner Verein 
für N a t u r -  und H e i m a t k u n d e  durchgeführte Lehrgänge über die Eigen
art der K ö l n e r  L a n d s c h a f t ,  ihre Tier- und Pflanzenwelt, statt, die mit 
regelmäßigen wöchentlichen Wanderungen verknüpft waren. Jährlich liefen durch
schnittlich 14 vierteljährige Kurse mit h e i m a t k u n d l i c h e m  Charakter. 
Das Interesse an solchen Lehrgängen dauert unvermindert fort. Im Einvernehmen 
mit der Schulbehörde und der Lehrervertretung verfaßte eine A r b e i t s g e m e i n 
s c h a f t  der Zweigstelle die H e i m a t r e c h e n b ü c h e r  für die ersten fünf 
Schuljahre der Kölner Volksschulen.

Während so bereits seit Anfang 1923 die materialen Voraussetzungen für 
einen heimatkundlichen Unterricht geschaffen wurden, behandelten gleichzeitig 
andere Lehrgänge die Aufgaben der G r u n d s c h u l e .  1925 fanden acht Lehr
gänge statt über die M e t h o d i k  des G e s a m t u n t e r r i c h t s  des ersten 
Schuljahres sowie der Hauptunterrichtszweige der drei folgenden Jahre. Sie 
wurden im Sommerhalbjahr 1926 wiederholt, Im Wintersemester 1926/27 behan- 
delten halbjährige Lehrgänge nochmals besonders eingehend die Methodik des 
R e c h e n - ,  H e i m a t k u n d e - ,  Z e i c h e n -  und vor allem des D e u t s c h 
u n t e r r i c h t s .  Der jeweilige Vortrag fußte stets auf einem Unterrichtsversuch 
mit Schülern der einzelnen Schuljahre. Wegen der starken Teilnahme wurden 
diese Darbietungen fast immer in der Turnhalle der Schule Frankstraße verlegt, 
auch 1927, als während des ganzen Sommersemesters nochmals ein umfassenderer 
Lehrgang alle Fragen des Gesamtunterrichts des ersten Schuljahres erörterte. 
An den anderen Lehrgängen haben sich fast alle an der Grundschule tätigen 
Kräfte der Kölner Schulen beteiligt. Die übrigen Lehrgänge beschäftigten sich 
mit der M e t h o d i k  der  v i e r  o b e r e n  J a h r g ä n g e ,  so seit Beginn der 
Berichtszeit drei Lehrgänge über Arbeitsweise und Methode des neuzeitlichen

Das deutsche Schulwesen. 1928. 14
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Z e i c h e n u n t e r r i c h t s ,  die halbjährigen G e s a n g s l e h r g ä n g e  1926 und 
1927 über neuzeitlichen Gesangunterricht im Geiste der neuen ministeriellen 
Richtlinien und der Lehrgang in G e s c h i c h t e  und S t a a t s b ü r g e r 
k u n d e ,  der 1925 eine Reihe von vorhergehenden gleichartigen Lehrgängen ab
schloß, Endlich unterrichteten während der Berichtszeit vier vierteljährige Lehr
gänge über S t i m m h y g i e n e  und T e c h n i k ,  acht k u n s t h i s t o r i s c h e  
L e h r g ä n g e  über Gebiete der allgemeinen Kunstgeschichte, Neun Lehrgänge 
1926 vermittelten die Kenntnis der E i n h e i t s k u r z s c h r i f t ,

Alle während der Berichtszeit für die Kölner Lehrerschaft getroffenen Ver
anstaltungen, ihre berufliche Fortbildung zu fördern, sind mit einer Ausnahme 
von der hiesigen Zweigstelle vorbereitet und durchgeführt worden.

Die Zweigstelle hielt es für eine ihrer Aufgaben, die zahlreichen in Fremd
berufen tätigen J u n g l e h r e r  Kölns zu A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n  zu
sammenzuschließen. Am 1. April 1925 war eine A.-G. tätig, Jetzt sind in vier 
solcher Gruppen fast alle nicht im Schuldienst beschäftigten Junglehrer Kölns 
zusammengeschlossen. Ein Lateinlehrgang ermöglicht ihnen die Vorbereitung auf 
die Lateinprüfung der Hochschule.

Auswärtige Veranstaltungen.
. Die pädagogischen Tagungen und Vortragsreihen außerhalb Kölns, im 

Rheinlande, wurden vorbereitet und durchgeführt im Einvernehmen mit den Re
gierungsbehörden, den Kreisschulräten und den Lehrerverbänden. Es erwies sich 
als zweckmäßig, für jeden Schulaufsichtsbezirk gesonderte Veranstaltungen zu 
verwirklichen, deren Programm in gemeinsamer Arbeit mit den Vertretern der 
Schulbehörde und der Lehrerschaft zusammengestellt wurde. So fanden im Jahre 
1925/26 15 Tagungen für 21 Aufsichtsbezirke statt, 1926/27 26 Tagungen für 
28 Aufsichtsbezirke. Vom 1. April 1927 bis 21, Dezember 1927 führten wir 21 Ta
gungen für 21 Aufsichtsbezirke durch. 24 dieser 62 auswärtigen Vortragsreihen 
waren der G r u n d  sc hülle gewidmet, sieben dienten dem Leitgedanken 
„ H e i m a t  und L a n d s c h u l e .  Bei den übrigen Tagungen standen der 
G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t  und die S t a a t s b ü r g e r k u n d e  sowie der 
D e u t s c h u n t e r r i c h t  im Vordergrund. Die Schulreform stellte die Volks
schule vor eine Fülle neuer Aufgaben, deshalb beherrschten methodische Fragen 
das Programm. Fünf Vortragsreihen führten in Wesen und Aufgaben der E x p e 
r i m e n t a l -  und der S t r u k t u r p s y c h o l o g i e  ein, drei Vorträge behan
delten s e x u a l - p ä d a g o g i s c h e  F r agen .

Die Lehrerschaft war trotz der weiten Wege und der erheblichen Kosten, 
die den meisten Teilnehmern den Besuch erschwerten, fast bei allen Vortrags
reihen vollzählig zugegen,

B. Bericht für die Zeit vom 1. A p r il 1928 bis 1 A p ril 1929.
Kölner Veranstaltungen.

Die für die Volksschullehrkräfte bestimmten Veranstaltungen in Köln waren 
durchweg laufende Unternehmungen. Sie bestanden in methodischen L e h r 
g ä n g e n ,  wissenschaftlichen V o r t r a g s r e i h e n  und in A r b e i t s g e m e i n 
s ch a f t e n .

L e h r g ä n g e .  Die methodischen Lehrgänge fanden im großen Vortrags
saale statt. Wie im Vorjahre dienten sie an erster Stelle dem Deutschunterricht 
unter steter Berücksichtigung seiner umfassenden Stellung, seiner Beziehungen 
zu den übrigen Fächern. Die Vorträge waren regelmäßig mit Unterrichtsversuchen 
verknüpft. Ein Lehrgang im Sommerhalbjahr führte in die neuzeitliche Arbeits
weise der Kinder des ersten Schuljahres ein. — Die Pflege des mündlichen und 
schriftlichen A u s d r u c k s ,  ferner die S p r a c h l e h r e -  und R e c h t 
s c h r e i b e ü b u n g e n  des Grundschulkindes sowie der Schüler der vier oberen 
Jahrgänge behandelten zwei Lehrgänge im Winter- und Sommersemester.
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Ergänzend entwickelte in derselben Weise ein weiterer halbjähriger Lehr
gang die Praxis der K u n s t p f l e g e  mit Schülern der Mittel- und Oberstufe.

Eine B u c h w o c h e  warb eindringlich für die Pflege des deutschen lite 
rarischen Volksguts durch ihre Ausstellung und durch Vorträge über die Be
deutung und die Vermittlung des deutschen Literaturschatzes.

Ein R e c h e n l e h r g a n g  behandelte im Wintersemester den Rechen
unterricht der Mittel- und Oberstufe.

Drei Parallelkurse, von denen der erste im vierten, der zweite im zweiten 
und der dritte  im ersten Jahre liefen, beschäftigten sich mit Technik und Methode 
des heutigen Z e i c h e n u n t e r r i c h t e s .

Zwei dreitägige Lehrgänge dienten dem Leitgedanken: „Di e F a u s t 
s k i z z e  im U n t e r r i c h t , "

V o r t r a g s r e i h e n .  Von den wissenschaftlichen Vortragsreihen behan
delten drei halbjährige Lehrgänge sowie ein Ferienkursus, an dem vorwiegend 
Lehrkräfte höherer Lehranstalten teilnahmen, durch Vorträge, Lichtb ildvorfüh
rungen und Besichtigungen k u n s t h i s t o r i s c h e  F r a g e n  m it besonderer 
Berücksichtigung rheinischer Kunst.

In Gemeinschaft m it dem Verein für Natur- und Heimatkunde veranstaltete 
die Zweigstelle drei einjährige Vortragsreihen über die T i e r w e l t ,  die B o 
t a n i k  und die G e o l o g i e  der H e i m a t ,  ferner sonntägliche W a n d e r u n 
g e n ,  die unter Leitung fachkundiger Führer während des ganzen Jahres von 
mehreren Gruppen durchgeführt wurden. Die erste Gruppe beschäftigte sich 
besonders mit den Tieren der Heimat, die zweite m it ihrer Flora, die d ritte  mit 
ihrer Geologie, während die Hauptgruppe Wanderungen ausführte, auf denen man 
sich im allgemeinen mit dem genannten heimatkundlichen Gebiete beschäftigte.

Vom 5. bis 9, Oktober 1928 fand in den Messesälen die IX, D e u t s c h e  
B i l d w o c h e  in K ö l n  statt, die dem Leitgedanken diente: „L ich tb ild  und Film 
im D'enste der Schule, Jugendpflege und Volksbildung." Veranstalter waren das 
Zentralinstitut Berlin und die deutschen Organisationen, die den Interessen des 
Lichtbildwesens dienen. Die örtliche Durchführung lag in Händen der Kölner 
Zweigstelle.

Eine dreitägige Veranstaltung „ R u n d f u n k  u n d  S c h u l e "  führte an 
demselben Orte die Vertreter der rheinischen Lehrerschaft und Schulbehörden 
zusammen.

Anfang Juli 1928 führte eine zehntägige Studienfahrt nach Frankreich zu 
den Kunstschätzen der Städte Reims, Paris, Versailles und Chartres.

A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n .  Die Zweigstelle beschäftigte die Kölner 
berufsfremdtätigen Junglehrer in fünf Arbeitsgemeinschaften. Eine A rbeits
gemeinschaft praktischer Schulmänner setzte ihre Tätigkeit, heimattreue Rechen
bücher zu schreiben, fort. Das Rechenbuch für das sechste Schuljahr ist im Druck 
erschienen, das Rechenbuch für das siebente und achte Schuljahr wurde im 
Manuskript vollendet.

Auswärtige Veranstaltungen,
Die Zweigstelle war M itveranstalter der wissenschaftlichen Ferienkurse, die 

Ostern 1928 an der Universität Bonn gehalten wurden. Lehrende aller Schul
gattungen hatten Zutritt.

Der außerordentlich strenge W inter 1928/29 erschwerte stark die Durch
führung der auswärtigen Veranstaltungen. Eine Reihe von Tagungen mußte 
deshalb ausfallen und in das kommende Sommersemester verlegt werden.

G r u n d s c h u l t a g u n g e n  u n d  - l e h r g ä n g e  fanden statt in: Heins
berg, Siegburg und Köln/Land,

D e u t s c h l e h r g ä n g e  u n d  - t a g u n g e n  wurden durchgeführt in: 
Berg. Gladbach, Porz, kirn/Sobernheim, Kreuznach, Jülich, Neuerburg, Bitburg, 
Erkelenz und Aachen/Stadt.

14*
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L e h r g ä n g e  ü b e r  G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t  und S t a a t s 
b ü r g e r k u n d e  in: Monschau, Euskirchen, Lechenich und Daun/Gerolstein.

Eine B u c h w o c h e  in Call versammelte Lehrer und Elternschaft des Auf
sichtsbezirkes Schleiden.

Zwei L e h r g ä n g e  in Bergheim und Stolberg behandelten die S e x u a l 
p ä d a g o g i k ,  eine Vortragsreihe in Offenbach/Glan die geschichtliche Ent
wicklung des B i l d u n g s b e g r i f f e s ,  während eine T a g u n g  in Wipper
fürth die Auswertung des G e m e i n s c h a f t s g e d a n k e n s  in der Volksschule
erörterte.

Im Laufe des Winterhalbjahres bereitete die Zweigstelle in  Gemeinschaft 
m it der Schulbehörde und den Vertretern der Lehrerschaft 16 auswärtige Ta
gungen vor.

V. V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N .

A. B Ü C H E R  U N D  S C H R I F T E N .
1. Allgemeine Pädagogik:

Die Arbeitsgemeinschaft für Lehrerfortbildung; Jul. Beltz, Langensalza 1925. 
Jugendkunde und Schule; Jul. Beltz, Langensalza 1926,
Begabungsprüfung für den Übergang von der Grundschule; Jul. Beltz, Langen

salza 1926.
Begabungsprüfung für die letzten Volksschuljahre; Jul. Beltz, Langensalza 1926. 
Pädagogik des Auslandes; Jul. Beltz, Langensalza.

1. Hamäide, Die Methode Decroly; Böhlau, Weimar 1928;
2. Ferrière, Schule der Selbstbetätigung oder Tatschule; Böhlau, Weimar 

1928.
Die Volksschülerin; Selbstverlag, 1927.
Grundschularbeit; Jul. Beltz, Langensalza 1928.
Pestalozzi, sein W ollen und W irken in Selbstbekenntnissen; Union Deutsche 

Verlagsanstalt, Berlin 1927.
Freizeit und Bildung in Deutschland; Selbstverlag des Reichsausschusses der 

deutschen Jugendverbände und des Zentralinstituts, 1929.
Schule und Leben, Schriften zu den .Bildungs- und Kulturfragen der Gegenwart; 

M ittle r & Sohn, Berlin. Heft 1 0 : Individualpsychologie und -pädagogik, 1927; 
H eit 11: Westeuropäische und deutsche Kultur, 1927; Heft 1 2 : Die deutsche 
Kultureinheit im Unterricht, 1927,

Der Deutsche im Auslande; Jul. Beltz, Langensalza. Heft 13: Kärnten; Heft 23: 
Banat; Heft 24: Siebenbürgen; Heft 30: Wolgaland; Heft 31: Transkaukasien; 
Heft 53: M exiko; Heft 57: Argentinien; Heft 58: Chile; Heft 64: Peru. 

Deutsche Jugendschriften für Auslandsschulen, Literaturführer; Jul. Beltz.

2 . Scbulformen.
Schulform und Bildungsziel; Quelle & Meyer, Leipzig, Lyzeum und Oberlyzeum, 

1925; Das Gymnasium, 1926; Das Landerziehungsheim, 1926; Die Mittelschule, 
1926; Reformanstalten und Oberrealschule, 1928; Frauenschulen, 1929.

Die Volksschule auf dem Lande; F. Hirth, Breslau 1925,
Das Schullandheim; Jul. Beltz, Langensalza 1926.

3. Arbeitsschule.
W erkarbeit für Schule und Leben; H irt, Breslau 1926.

4. Kunsterziehung.
Künstlerische Körperschulung, 3. erweiterte Auflage; F. H irt & Sohn, Leipzig 1926. 
Kunsterziehung; Voigtländer, Leipzig 1929.
Musik in Volk, Schule und Kirche; Quelle & Meyer, Leipzig 1927.
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Musikpädagogische Gegenwartsfragen; Quelle & Meyer, Leipzig 1928.
Musikpflege im Kindergarten; Quelle & Meyer, Leipzig 1929.
Organisationsfragen des Chorgesangwesens; Quelle & Meyer, Leipzig 1929. 
Schulmusikalische Zeitdokumente; Quelle & Meyer, Leipzig 1929.

5. Berufsbildung und Berufsberatung.
Handbuch für das Berufs- und Fachschulwesen, II. Aufl.; Quelle & Meyer, Leipzig 

1929.
Die Schule im Dienste der Berufserziehung und Berufsberatung; Reimar Hobbing, 

Berlin 1927.
6. Heilpädagogik.

Handbuch der Hilfsschulpraxis; Diesterweg, Frankfurt a. M, Heft 1: Der W erk
unterricht als Klassenzimmer und W erkstattarbeit in der Hilfsschule, 1926; 
Heft 2: Berufsberatung, Berufsspychologie, Berufsbetreuung des Hilfsschülers, 
1927; Heft 3; Der evangelische Religionsunterricht in der Hilfsschule, 1928; 
Heft 4; Schreibmelodien, 1929,

7. Lichtbild, Film und 'Bundfunk,
Film fahrt in die Rheinlande; Selbstverlag 1926.
Die 7. deutsche Bildwoche in Breslau; Priebat'sche Buchhandlung, Breslau 1927. 
Rundfunk und Schule; Jul. Beltz, Langensalza 1925.
Rundfunkempfang; Jul. Beltz, Langensalza 1929.
Schule und Rundfunk; Selbstverlag, 1928.

8. Verschiedenes.
Heimatkundliche Studienfahrten des Zentralinstituts; Selbstverlag, 1926. 
Lehrm ittelführer; Jul. Beltz, Langensalza 1926.

: Ist die Graphologie zuverlässig? Niels Kampmann, Heidelberg 1929.
Führer durch die deutsche Abteilung der internationalen Schulausstellung Florenz; 

Selbstverlag, 1925,

B. Z E I T S C H R I F T E N .
1. Pädagogisches Zentralblatt, Jahrgang 1925/28; Verlag Jul. Beltz, Langensalza.

. 2. Z, I.-Funk (1, Januar 1925 bis 1. September 1926), D. W.-Funk (1. September 
1926 bis 1. A p ril 1928), Schulfunk (1. A p ril 1928, fortlaufend),

3, Pädagogischer Literaturnachweis, Selbstverlag, 1925, fortlaufend bis 1929, Nr. 4 
bis 30/31.

C. V E R S C H I E D E N E S .
Farbige Bilder zur Kunstgeschichte aus E, A. Seemanns Farbendrucken, 14 Mappen 

mit Begleittexten; Verlag E, A. Seemann, Leipzig.
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Form K 4 W  und K 4 G  für Wechsel» und Gleichstrom

4—5 Röhren» 

N E U T R O D Y N »  
E M P F Ä N G E R  

m it geeichten 

Stationsskalen 

fü r Fernempfang

2—3 Röhren» 

Orts» und Bezirks» 

Empfänger
Wellenbereich 200—2000 m

Sämtliche Empfänger m it VDE*Prüfzeichen

K R A F T V E R S T Ä R K E R
fü r große und größte Räume

NOKAäASTRA, Form L 21

LAUTSPRECHER
fü r alle A nforderungen modernster 

A usfüh rung  elektromagnetisch und 
dynamisch

F E R N E R :
Netzanoden, G le ichrichter, Batterie» 

empfänger, Einzelteile, K op fhöre r
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Erziehungsheime der 
Hoffbauer-Stiftung
Potsdam-Hermannswerder 81

sind in glücklicher Lage. -Der historische Boden, wo Straßen und 
Plätze, Parks und Schlösser von einer großen Vergangenheit zeugen, 
hilft besser als Worte, die Kräfte, die Deutschland einst stark gemacht 
haben, in unserer Kinder Herz zu pflanzen. Und wenn dann reife, 
christlich und vaterländisch denkende Erzieher der Jugend die Wege 
weisen, wenn eine schöne, ländliche Umgebung und Häuser, die den 
Anforderungen der Behaglichkeit wie der Hygiene genügen, dazu kommen, 
dann ist alles vereint, was unsere Jugend braucht, um zu gedeihen. 
An die S äug lingss ta tion  schließt sich das K inderhe im  für noch' 
nicht schulpflichtige und grundschulpfiichtige Knaben und Mädchen mit 
seiner sonnigen, glasgedeckten Veranda, die auch bei schlechter 
Witterung den Aufenthalt im Freien gestattet. In den Jugendhe im en 
sind Mädchen, die das staatlich anerkannte O berlyzeum  der Stiftung 
besuchen oder die e in jä h rig e  Frauenschule, neben der seit Ostern 
1929 auch eine d re ijä h rig e  F rauenoberschu le  aufgebaut wird.
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TjÂ n̂Âĵ AO/rvî Ai,

OUi/m^AtÄw^ w  fvtv̂ TViCĴ C-vr&twv >ti»l*»WLt«36

Die ersten Schreibübungen nach 
Sütterlin beginnen mit der kleinen 
Ornamentfeder 1 mm und der 
bekannten Cito = Kugelfeder 46/1

Vom 2. bis 3. Schuljahre findet die 
feinere Schriftzüge erzeugende 
CitosKugelfeder 46/II Verwendung

Für fortgeschr. Schüler kommen 
vorwiegend die rechtsgeschrägten 
Rustica=Breitfedern 47 u. 647 bzw. 
die linksgeschrägte 648 in Frage

-RXeä/rue

Ömamwvl
1 mm v

7$tqua& cC<?* J&eriohn
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GROSSE FARBIGE, KÜNSTLERISCH AUSGEFÜHRTE

A N S C H A U U N G S B I L D E R
iiiiiiimiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii. .....
F Ü R  A L L E  Z W E I G E  D E S  S C H U L U N T E R R I C H T S

cK ü n ß e rifc h e rc lL )m dfchm uck f ü r  (Schule u n d ß a u s

R E I C H I L L Ü S T R I E R T E R  V E  R L A G  S  K A T A  L O  G M IT  P R E I S L I S T E  K O S T E N L O S

F. E. W A C H S M U TH  / LEIPZIG  C1, K R E U Z S T R A S S E  3
............................................................................................................................................... mir:

A l b r e c h t  D ü r e r = H a u s
B E R L I N  W 8  K R O N E N S T R A S S E  NR. 18

Neuzeitliche M ode lle  fü r den Zeichenunterricht, 
Lehrm itte lkata log Schulen und Lehrern kostenlos

FÜR DIE SÜTTERLIN*SCHREIBMETHODE!
1, Neuer Leitfaden fü r den Schreibunterricht von Ludwig Sütterlin f ,  amtlich empfohlen.

5. A u flage .......................... ................................... Geb. RM. 5,10 — broschiert RM. 3,60
2. Im Geiste Sütterlins von Rektor O tto Schmidt f ,  methodische Ergänzungen.

3. Auflage. ...........................................................  Geb. RM. 6,30 — broschiert RM. 4,80
Ferner sämtl. Materialien als Hefte, Tafeln, Federn, Lesekästen usw. Auf Wunsch Sonderangebot!

Beschaffen Sie keine Apparaturen fü r die

Elektrizitätslehre
ohne die

S p r e n g e r s c h e n  L e h r m i t t e l

geprüft zu haben
i i i i i i im i im im i i i i i i i i i i i im i i i i i i i im i iH u i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i im i i i i im i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i iM i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

D ie  modernen Le hrb üche r:

„E le k tr iz itä t“  v. KranoldsKuhlmannsSprenger 
„E lektrische Schwingungen und Radiotechnik“  

v. Schürholz «Sprenger

„Versuche m it O szillographen“
v. SchürholzsSprenger

ermöglichen erfolgreichste D urch führung  von 
Versuchsreihen

iimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiimimiiiiiiiiiii

Lehrm itte lfabrik Sprenger &  Co., Godesberg a. Rh.
Ausstellung: Plittersdorfer Straße 62 *  Betrieb: Friesdorfer Str. 77

8



Vertretung: Horn & Görwitz
Berlin W 8, Friedrichstraße 73 '

===== Fernsprecher: M erkur 3 4 5 0 , 5 0 6 8 = =
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G d t u l e u n b  g e b e n
Schriften ¿u ben Biíburtgé-- unb 5Mturfragen ber ©egemuarí

-Ôerauégegeben nom 3 e n t r a t in f í i fu í  fü r  © rjie tn tn g  unb U n te rrich t

©er aníife ^Peffimiémué. Bom  ®ef>. 9ber=9?egierungérat «prof. 
D r. H erm ann © te lé , Bertin--©ahlem. 9 ÎB Î. 0,60.

©ie beuífche ^rofabichtung, if>re 03ebcuíung ttnb
'Be^anbíimg tm Unterricht B o n P ro f.D r.S o l;.© . S prenge l, 
'Jranffurt a. îW. 9vB?. 0,90.

©er Oiuśgang ber Olntife. Bon Unioerftíciíéprofeffor D . D r.
3. © e ff cíen, 9?offocf (Bíecííbg.). 0,90.

©er beuífd)e 0prad)unterrid)t Bon Oberffubienraf D r. 
5?laubiué B o ju n g a , 'Jranffurt a.S9Î. 0,90.

©ie 03ehanblung ber 9ïeid)énerfaffung in ber Gdjule.
Bon © ireítor D r. Geibenberger, 'Bingen (9^f»ein). 0,60.

©ie Olufgabe ber ilaffifchen 0tubien an Ehmnafium
itnb H nioerfität BonHnioerfitâtéprofeffor D r. 'p a ú l g r ie b lä n b e r , 
Marburg, unb D r. <2B a lif te r  í í r a n j ,  Berlin . 9 ÎB Î. 0,90.

Einführung in b ieEefch id^núffenfd ja fíunbihre^ro*
Mente. Bon ©ef). 9?egierungérat ‘p ro f. D r. S íarl B ra n b i.  9Î9JI. 0,90.

^oíitifche 3Díathemaíit Bon Öberfd)utraf D r. $ . 3 ü l;lte . 
2,80.

©er $ ilm  in 0d)ule unb Ceben. Bon ‘p ro f. D r. <5. £am Pe. 
ÇRBÎ. 1,80.

3nbiMbuafyft)d)ologie unb ^äbagog it Bon H e rb e rt
'J ra n fe , B ru n o  K lo p fe r ,  g n i j  i lü n fe l ,  9?uth H ü n te l, 'î l lfo n é  
G im on , ©gon B k ig l .  9?90t2,50.

QSefteurobüifche unb beutfche K u ltu r. Bon 'p ro f. D r. B îa ç
b u t in e r .  ‘îRBÎ. 1,50.

©ie b e u tle  ^uïfnre inheit int Unterricht Bon 'prof.
D r. 3 o t  ©eorg Gprenget. 3n>eife, »öUig umgearbeitete ‘Stuft. 9 ÎB Î. 2,50.

Verlag non E. 0 . M ittle r & 0ohn, B e rlin  00® 68
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FACHMÄNNISCHE
BERATUNG und BELIEFERUNG

on LEHRMITTELN 
^  SCHULMÖBELN

aller A rt

für jede Schulgattung

durch die

W estdeutsche
L e h rm itte l-A n s ta lt

ARTHUR HAUMANN
E S S E N
Stammhaus

KOBLENZ
Zweigniederl.

u



M in era lien , G esteine, P etrefakten
einzeln und in Sammlungen liefert 
zu anerkannt b illig s te n  Preisen

A. K A S T E N H O L Z
Ankauf Bonn» Euskirchener Str. 29 Tausch

Ul...Illlllllllllllllllllllllllilllllllllll

§ki i i'V v L * H l
! S » ;i Lehrmittel:Spezialfabrik j

aller anatomischen, zoologischen

H B M I und botanischen M odelle

1
■v,. Louis M. Meusel, Sonneberg i. Thür. \

Werkstätten für Schuleinrichtung P. Johannes Müller
Bülowstraße 6 8  R e r l i n  W S 7 --------  —  Biüowstraße 6 8

Alleinhersteller der Original sRettigs Schulbank
Fabrikation sämtlicher modernster

Schulmöbel * Zeichenmöbel * Schulgeräte
A lle in iger Hersteller der Deutschen Montessori * Lehrmittel

Kostenanschläge bereitwilligst!

Dr. Schlüter & Dr. Mass, Halle (Saale)
N a tu rw is s e n s c h a ftlic h e  L e h rm it te l-A n s ta lt

Das führende Lehrmittelhaus in Biologie
naturkund lichen
wissenschaftlich

Sämtliche Lehrm itte l fü r den 
(b io log ischen) U n te rrich t in  
einwandfre ier A usführung.

Die Lieferung biologischer Präparate ist heute mehr als je reine Vertrauenssache.
Verlangen Sie unsere K a ta loge  ko s te n fre i! 

N eue inrich tung von biologischen Sammlungen und Übungszim m ern.
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Für Schulorchester und 
Instrumentalunterrkht
Trios Sonaten alter Meister

Neue Ausgabe für Schulorchester

Besetzungen:
V io lin e  I, V io line  I I  
V io lonce llo ,K lav ier

oder
V io lin e  I, V io lin e  I I  

K lav ie r

Bearbeitung von A l f r e d  M o f fa t
N r.
N r.
N r.
Nr.
N r.
N r.
N r.
N r.
N r.
N r.
N r.

Arcangelo C ore lli . 1653-1713 
Pietro L o ca te lli. . . 1693-1764 
Georg Ph. Telemannl661-1747
A n to n io  V iva ld i 
Arcangelo C ore lli

f  1743 
1653-1713

Chr. W . von G luck 1714-1787 
N r. 12 Giuseppe Sammartini f  1740 
N r. 13 Lu ig i Boccherini . . 1743-1805 
N r. 14 A n to n io  V iva ld i . . 1' 1743
N r. 15 Gaetano Pugnani. . 1731-1798 
N r. 16 Charles A v ison  . . 1710 1770 
N r. 17 G. F. H ände l. . . . 1685-1759 
N r. 18 Joh. C hr. Schickhard, geh. 1680 
N r. 19 Carlo T essarin i. . . 1690-1762 
N r. 20 Giuseppe V a len tin i, geh. 1681 
N r. 21 F. A . B onporti . . . 1700
N r. 22 Pietro Locatelli. . . 1693-1764 
N r. 23 G. F. H ändel . . . 1685-1759 
N r. 24 W illia m  Boyce. . . 1710-1779 
N r. 25 Joh. Stamitz . . . .  1717-1757 
N r. 26 C. A . C am pioni . . um 1750 
N r. 27 Giuseppe V a len tin i, geh. 1681 
N r. 28 L u ig i Boccherini . . 1743-1805

démoli
démoli
esmoll
démoli
D *dur
démoli
O d u r
e*moll
Bsdur
g im o ll
F îdur
g=moll
c«moll
e itno ll
O d u r
esmoll
Asdur
Ciinoll
G=dur
G id u r
O d u r
G ídur
B?dur
Cimoll
G=dur
g«moll

E. S. 730 
E. S. 731 
E. S. 732 
E. S. 733 
E. S. 734 
E. S. 735 
E. S. 736 
E. S. 737 
E. S. 738 
E. S. 739 
E. S. 740 
E S. 741 
E. S. 742 
E. S. 743 
E. S. 744 
E. S. 745 
E. S. 746 
E. S. 747 
E. S. 748 
E. S. 749 
E. S. 750 
E. E. 751 
E. S. 752 
E. S. 753 
E. S. 754 
E. S. 755

O d u r * )  E. S. 756 
Esidur E. S. 757

R M . 1,80 
RM . 1,80 
R M . 1,80 
RM . 1,80 
RM . 1,80 
RM . 1,80 
RM . 1,80 
RM . 1,80 
RM . 1,80 
RM . 1,80 
RM . 1,80 
RM . 2,25 
RM. 2,25 
RM . 1,80 
RM . 2,25 
RM. 1,80 
RM . 2,25 
RM . 1,80 
RM . 1,80 
R M . 2,25 
RM . 1,80 
R M . 2,25 
R M . 2,25 
RM. 2,25 
RM . 2,25 
R M . 2,25 
R M . 2,25 
R M . 2,25

*) La Sampogna

Die oben angeführten Preise verstehen sich fü r  ein Exemplar, ent= 
haltend folgende Stimmen: Klavier, V io lin e  I, V io line  I I ,  V io loncello .

Jede E xtras tim m e de r S tre icher w ird  m it R M . 0,40 berechnet.

N. S im rock G.m. b. H., Musikverlag
BE RL I N  W 50 •  L E I P Z I G  (1
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§ ) e u f f d ) e  S  d )  u  l  t t >  e  f  e t t
3af)rfcud)

S c r a u S g e g e b e n  m i t  H n t e r f f ü ß u n g  besf 9 t e i d ) S m i n i f t e r i u m s f  b e ä  S n t t c * «

» o m  3 e u t r a l i n f t i t u t  f ü r  G f r j i e f t u n g  u n b  H i i t e r r i c t ) i

1 . 3 a f > v g a n g  1 9 1 3

( iö e ra u e ig e g e b e n  » o n  b e r  ^ r e u f ? .  ‘2 lu ä fu n f t« if te lle  f ü r  G c ifu tw e fe n )  

t30ri t t  17  ‘2 lb b i lb u n g e n .  91901 . 5 ,4 0

S n p a l t :  überffcpt üPer Die ftgatttepen uni) ftaatlttiO anertannten Unterricptbanftalten In  SPreuften /  D r . S f t t t t e p '  
©olibpoepfeputenmitbefottberer©erüeffiepttgiing Derßum&olot«Slfat>emie unD ber gretcu öomfepute /  D r  S u e fo ttr  
©efunbpettbpftege unb Seibebübuttgen, © pte l unb © Port in  oer ©oUbfcptile / S lrc tto r  Uö. © e p u U m  8 « r  ©dntD  
arjtfrag e  in  ber goribilbungbfdjule /  SRegtermig8Daiimetilcr a. S .  P J f i i l lc r :  .‘¡tuet neuere ©epuien In ©eritn»  

©tegtip / 3ngenteur D u a t n f :  ©lettrifepe ® ipertm enttcran(agen

2. 3ai>rgang 1920 
9 m .  6 ,— , g e b im b e n  91901. 8 , —

3  n p a  11 : arPettbbertept beb Bentratinftttutb /  pjrof. D r. S R u b o l f S e p m a n n :  S te  päbagogtfepc ©etnegutig tut 
iöegtnn beb 2 0 .3apr[)uttbertb. ©efeptcptltepe Slntnupfiing / S te  tubibtbualtfttfcpe SRicptmig /  SWoralpabajogtü 
uttb ©eibftberUiaUimg / ©taatbbtirgerttepe tSrttepung. Slrbeitbfcpule /  .reunfterjtepung / SßäDagogit unb 
SPfpcpotogic / S te  ©inpettbfdjulc unb Oer Siufflicg Der ©egabteu / ©cputrat D r . © a d j f e ;  S e r  btbpertge Sütfbau 

ber ©epulbepötbeu in beu bemfepen ©unbebftaaten

3 .  3 a ^ r g a n g  1 9 2 1

9 m  6 -
S n p a l t :  ifirof. D r . ä J ta j S t l i n g e r :  ©emeiufepaft alb tSrjtcpungbjtel unb (Srpebungäm itlel /  SDtinifterialrat 
a P e n je l:  S te  beutftpe ©oltbfepule in  beit 3apren 1920/21 / © taatäntin ifter D r. SR © e p f e r t :  S e r  peuttge 
© taub  beb Slrbeitbicpulgebanfenb / D r . O t t o  © o b e r t a g :  S ie  neueren gortfeprttte ber Sugenotmtbe unb 
paoagogtfepen 'Jifpcpologte i D r . ß .  ( ¡ü rb m a n n *  S ta u f  d in tn g :  S ie  ÜRUtotrCu .g ber © tpu le  au ber © ern fb*  
beratmtg in  iBreufeen / ( S t f r te b e  © t n t o b :  S te  t&ntiotcftung ber ifiuberfürfo rg e itt Seutfeplanb / SfJrof. 

D r. g e l i r  t ia tn p e :  S e r  Scprfilnt. ©etn Sßefctt unb feine ¡CerroeitDung

4. 3af>rgang 1922 
91901. 7 , - ,  g e b u n b e n  919 01 . 8 ,5 0

S n p a t t :  I ) r .  ® . i l r i e i f :  © flbu ng  / © tubtenrat D r . g. © e p  
tn Seutfcp'anb / O Perftubienbtrettor D r. SB. © o l l e :  Hur f 
DberfmbteuDtrefor D r  ß . iH td ie r t :  S ie  beutfdpe Oberfepule, 
ra t  © e p ro a rs : S te  Stufbaufcpulen /  URtntfter a tra t Dr. D  t 
fteUuugen / ©taatbm intftev D r. SR. © e p f e r t :  S a b  ©epu 
© . © f tu n te r :  S a b  Sieidtbgefep fü r  3ug«tbnjoP Ifaptt unb 

4E. S u n c t e r m a n n :  SabeUett ju r

5. 3af>rgang 1925 
9 m  1 0 — , g e b u n b e n  91901. 1 2 , -

S n p a l t :  Sßrof. D r .  3R. S r i f e p e t f e n - f lö p le r :  SOietficr unb ©epilier,Sbecn ju  einer Sffpitofoppie ber (Srjiepuna / 
© tubienbireftor D r . © . S o u tb :  © tlbu nflb jte l mto © üoungbjie le /  ©cp. Oberveg ¡Hat D r  SP. (S n g ro e r:  S e r  
neufpraepittpe Unterritpt feil 1914 /  ffliinifteriatrat D r  O . i t a r f t ä D t :  S ic  «rbeitbgemeinftpaftbberoegung tn Der 
aeprerfortbilbung / D b erifltu llep rer g r. SB e f te r m a n n :  ö e rtlä ttg e  vtibeit ln Den © tpuleii /  smtntftertalrat
3 . Sep: S te  bapditpen gortoitDungbfrttufen / © tu b ln trä te  SB. W o rd ;  unD ,« » r i e b e t :  S a «  englifdte ©cp.iP 
Wefett ber ©egenm art / © ütb ienrat p .  © ö t d e r :  © out frautßfffdjen Unterrtcpibmejen /  SXRintflertalrat D r. 

© . © ä u n t e r ;  Sie'ffitnpettbfcpute in  grantrettp

6. 3 a | > r g a n g  1927
9 W it  U n te r f t ü f ) i tn g  b e i  9 ie ic £ )^ m in i f t e r t u m 3  b e ^  S n n e r n  

t je ra u e ig e g e b e n  o o n t  3 m t r a t i n f t i t u t  f ü r  ( ä r j t e b u n g  u n b  H n t e m r f f t  

91=01. 1 3 , - ,  g e b u n b e n  9 i 9 K .  1 5 , -
3 t t p a l t :  Dberrcgteruugb» unb © tp u tra t t. SH. ©ep. SRegterungirat D r  Sl. © a e p fe :  S te  P-rfaffungbredttltepeu 
unb gefepltcpen © runblaaett ber beutfepeu ©cpute /  O berregteruttgb- unb © tputrat t. SR. ©ett. SRegierungerat 
D ' .  Sf. © a d j f e ,  SJitntfterialrat ©ep. SRcgteruugbrat ® . S K e n je l  unb aR tnifterlalrm  D r. ©. S ö f t t e r :  © d iu l 
Unterhaltung unb ©cpulDermattung /  äRtntftertalrat D r. (&. S ö f f i e r :  S e r  Aufbau beb bemfepen ßffemtidten 
©tputinefenb / SlRagtftratbfcpulrut St g u d tb :  S ie  ©efeputung ber PltdttBoUftuuigen uno tßroerttep ©eptnberten / 
© d ju tra t © rof. D r  i t .  S p o n t a e :  S ie  ©eritfbfcpulen / O b  rregierungb* unb © ip u lra t i. SR. ©ep. SRegieruttgbrat 
D r. a .  © a e p fe : S a b  'Urtuatfcpuliocfei: t SIRinlfteriattat ©ep sHegterungbrat O . S ü le n je t unb äRm iftertatrat 
D r (S .S ö f f t e r :  S te  8eprerfd)aft / SIHintfterialrat D r. f f i .a ö f f le v ,  S ire tto r  D r. O . S e p m e e rb , D r . e rn a  
© o r t e  unb D r .  © . J i t o p f e r :  ©(putmoptfaprtbpftcgc | S a b  JJentcattnfttlut fü r  ö rjiepn ng unb Unterließt.

7 .  3 a ^ ) r g a n g  1 9 2 9  » o d i e g e t t b

QSerlag t>on 6 . 0 . SOiiiitcr & 6 of>n, B e r l i n  6 OB 6ö

r e n b t :  S te  Snttoieftung beb ppperett ©djulw efend  
retem t ©eftattung ber O berftufe bßberer ©cpuieit / 
eine © dutle beb beutfepeu 3bealtbm ub /  'JJitntfterial* 

ff n r ft  ft ö t: SR ttcre ©erfudibfd)iitett uit < ipt e grage* 
ilmcfett tm gretftaat ©aepfett /  SRtutftertatrat D r .  
Der i&nttoleUuiigbftanb ber Sugenbptlfe / 'Prof. D r . 
afabetniftpen ©erufbftattfttt
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Dr. Rudolf Allers
Privatdozent für Psychiatrie a. d. Universität W ien

Das Werden der sittlichen Person
Wesen und Erziehung des Charakters 
Groß»Oktav. 324 Seiten. KM. 6,20; 
in Leinwand RM. 8,—

Neuartige Auffassung vom Wesen des Charakters 
und praktische Fragen der Charaktererziehung. 
Keine Polemik. Das Buch w irk t durch Tat* 
Sachen und logische Folgerungen aus ihnen. Ge* 
sicherte Erkenntnisse moderner Psychologie durch* 
aus berücksichtigt. Für Psychologen, Psycho* 
thcrapeuten, Erzieher, Seelsorger, alle gebildeten 
Laien.

V e r l a g  H e r d e r ,  F r e i b u r g  i m  B r e i s g a u

Nürnberger
von E. T

Rechenbrett
roelltsch

Schulausgabe A  im Zahlet 
B ,,

Kinderaus/abe a ,,
| •• b ,, , 

Gebr.»Anweisung von Obe

Viel fach empfohlena 
in  seinem Neubau d

V e rl. Schulmust

i  rau in 1— 20 =  2 t ,— RM.
1 -120  =  36,— RM. 

. 1 -  20 =  1,50 RM.
1— 120 =  2,— RM. 

1. W iedmann =  0,50 RM.

uchv.Prof D r.Kühnei 
es Rechenunterrichts

sum in Nürnberg
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Remington Portable

Die Schreibmaschine 
für Reise und Haus

Unentbehrlich
für jedermann

Remington Schreibmaschinen-Ges. m. b. H.
Berlin NW,7, Friedrichstraße 154

Telephon: Zentrum 57, 58, 72, 78, 79  — F i l ia le n  ü b e r a l l

griebrid) unb fein Qöerf
SSon D r. Stntolb ©acBfe, ■O bm fgtenm gärot unb ©cbulrnt a. ® „  ©ebetmer SRcgierungärat 

380 ©eilen fetnfteS, ed)te8 geberleicf)t«sijat>icr. fflü t SötlbntS a tiB off«  » .  12,50, tu  ©ansletnen «ftSR. 15,
3  n i> a l t :

g r f t e «  <23ud): ©ie 3u(icnb> unb <33orbereitung«Äett (1839—1871)
3  h i e l t e «  93ud>: ©te ¿trafjburger 3eit (1871—1882)

1. a itB o ff a ls  SBeamter — 2 .31Iit)off a l« lln tbcrfttä tSbrofeffor — 3. ® er D berbräfibcut »on ällBBec — 
4. SlttBoff unb ber © ta ttba lte r g retberr bon äjiattleuffel — 5. ^Berufung nad) S e tlin

© r i t t e «  33ud>: ©ie b e rlin e r 3e it (1882—1908)
I. abfc&nttt: ® e r äußere SebenSgang — II. S6fcf)ni 11: ® er e tja ra fte r — III. ä 6 f d)lti 11: 
allgemeine gjoliltt -  IV .  « B f c B n t t t :  ® aä SSctr.
1. S ie  Unfoerfttäten — 2. ® ie  ®ed)nifd)eu $oci)(fl|ulen — 3. Snternnttonale UnterhcBmungen — 4. ®a« 
t&öijere ÄnabenfdjutVDffnt — 5. ® aä  £iBt)crc SJläbcOenfcButttefcn

V e r l a g  6 .  6 .  f l  i  t t l c t  6  6  « l» it *  ‘B e r l i n  © 2 3 6 8

Ernst Schotte ßrCo.
Geographischsartist. 
Anstalt und Verlag

B E R L I N  W  35
Potsdamer Straße 41 a
IIIIM IIIIItllllllllllllllllM IIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Reliefgloben, Reliefkarten, 
Erdg 1 obcn, Himmelsg 1 o " en, 
ln  iuktionsgloben, Tellurien, 
Planetarien und andere astro» 
nomische Lehrmittel in allen 

Sprachen

Silberne Staatsmedaille Preislisten unentgeltlich

| ERNST A. BÖTTCHER |
: TînturmiffenfcBaftlicfye £el)rmittel=3infta it :

BERLIN C 2
| 23rüberftrat3e 15

fternfprccfyer E 2, Äupfer̂ roben 1438

Ï P räparate, 'JTto&eUe, 'SDanÖtafein, j 
ê <33«ci)er unö Utenfilien für3oologte, | 
\ ^ o ta n i t ,M inera logie unö ©coiogie \

©olbcne ?)le&aille 3Pelt(uu$ftcllmi0 0 t. Souté
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Bunte Bände / Bunte Jugendbücher 
Bunte Bücher /  Aus weiter Welt

Gesamtauflage über 12 Vs M illionen Hefte // Durch alle Buchhandlungen 
P r o s p e k t e  k o s t e n l o s

E n s s l i n  &  L a i b l i n s  V e r l a g  /  R e u t l i n g e n

S^VM îiadU' o

DAS GUTE BUCH 
DAS GUTE BILD

Ständige AusstellungI 

Besichtigung erbeten I

Warum zögern  o- ~---------------_____

„ r
Bücher- 1

~~ ~ i i
— - —■» L  - /  e in ig e

~  Ihren Bedarf *r er9änzt ~  —

C:
CL
Co
&
^  ,5s 
> _

Für Schul-Projektion
„T riplex»Rekord“» Epidiaskop
m it Momentschaltung, fü r Glas» und Papierbilder, Filmstreifen» 

J l Mikro» und Vertikal»Projektion

Bildwerfer für Glas» und Filmstreifen»Bilder
Verlangen Sie Sonderliste SE und GW  6 8

Für die Dunkelkammer von Lichtbildstellen und

Schulen

Vertikal «Vergrößerungs» u. Verkleinerung«=Geräte
m it und ohne Kondensor, „Sirius“ und „Phönix“

Vertikal sVergr ößerungs *  Geräte
m it und ohne Kondensor, „  Wega“ und „Ideal“
Verlangen Sie Sonderliste VA und A V A  6 8

M üller & W etzig  * Dresden *A. 16
Spezialfabrik für Projektions» und Vergrößerungsapparate
Gegr. 1899 Nicolaistraße 15
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®t)angeltfcl)e3  'ßctoagogtum 
©oÖê Berg / vRfyetn urtb iQevdt>en / ©ieg
gegründet 1887 63t». 1901. Seittmg "profeffor Ot to  £üf>ne. B ie 
Tlnftalten umfajfcn:
1. in ©obeSberg bie ÄCaffcn eines; bt'S 3ttr Oberprima auSgebauten Real= 

gpmnaftumS unb einer Oberrcatfc£>uie. Burd) bie Bereinigung ber beiben 
Schularten an berfclben Tlnftalt ift ein Übergang vorn ©pmnafium 311m 
Realgpmnafium ober 3ttr latcinlofen Obcrrealfchule leichter möglich- 3m 
gansen 4 5 0  ©dptler, baoon 2 5 0  in 15 föamiticnfyciufcrn beSOnternatS.

2 . in £)er<hen bie fe<hS Piaffen einer lateinlofen Realfd)ule. 1 0 0  ©c^tiler, 
90  in fedfS ganülienhaufern beS 3nternatS.

B ie  Reifeprüfung 31m llnioerfitöt foroie bie BerfchungSprüfung nad)Ober= 
fefunba wirb an ben Tlnftalten felbft abgelegt.

©er befonbere B o r3ug ber unter ber Be3eidjnung beS „©obeSberger 
©pftcmS"befanntcn (Einrichtung biefer beiben"ßübagogien finb nicht fotoohl 
bie für ben erfolgreichen Unterricht toertoollen fieinen ftlaffen, bie tounber= 
uolle, ber (E^iehung ttnb ber ©efunbheit 3ugute fommenbe Sage, bie Pflege 
ber förpcrlichen (Entmicflung burd? ©port unb gefunbe (Ernährung -  baet 
haben wohl auch anbere Tlnftaltcn —, fonbern bie Berteilung ber internen 
Boglinge auf bie ben Tlnftalten gehorenben21 ftamilien=(Er3iehungShäufer, 
too fie 31t etwa 15 biS 2 0  in unb mit ber gamilie ihrer Sehrer unb (E^feher 
(eben, arbeiten unb fpielen,Pflege beS©cifteS, beS©cmüteS unb bcSPflid)t= 
gefühlt erfahren unb mütterliche ftürforge für Körper unb Jr)er3 auch fern 
ootn (Elternhaus nicht 31t entbehren brauchen, ©utc ftamerabfehaft, bie in 
folgen fieinen ©chülcrgrttppen gebest unb oon ben (E^iehern gut 31t t'tber= 
fehett ift, oollcnbet bie gute TOirfung folcher ScbcnSgemein|chaft unb macht 
©obeSberg unb Sjerchen ben Zöglingen 31m 3toeiten Jpeimaf. Baoon 3cugt 

ber feit 30 3af>ren beftehenbe Berbanb ber ehemaligen ©chülcr, 
burch ben fie bie her3lid)ftenBe3iehungen mit ber früheren 

©(hule aufrechterhalten. — Brucffachcn unb 2luf= 
nahmebebingungenfinb3ube3iehenburd)baS 

(Eoangel i f che p ä b a g o g i u m  
© o b e S b e r g  a m R  h e i n *

*
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0OCtí)C0 icbcnefunfï* 93on D r. 993ilbeím 93obe. 9. Auflage. 
(30. — 31. Saufenb.) 9 ftit jat)treid)en 9lbbitbungen. 9?9)î. 4,50, in 
©anjleinen 9190?. 6 ,—.

0oetb*s ¿eben int 0arten am 6tern» 930» Dr. sBti&eim
93obc. (37.— 42. iaufenb.) <3CRit nieten 91bbi(bungen. ^appbanb 
9 Î9 IÎ. 5,50, in ©anjleinen 9?9)î. 6,50, in ¿oatbleber 919H. 10,—,

í > t t  t o c ím o r í f c b c  î l ï u f c n ^ o f .  93on Dr. SBityctm 93obe. (26. bi« 
30. Saufenb.) 9 )îii jalftreicben 9lbbi(bnngen. 3n 'poppbanb 9Î93Î. 6,50, 
in ©anjleinen 919)1. 7,50.

Charlotte DOIt 6tdn. 93on D r.SB il&e lm Sobe. 6 . Auflage. (30. bi«
33. ‘Saufenb.) 90íit jabtreietfen 9lbbilbungen. 3n ©anjleinen 919)L 9,— .

0Oßt̂ C8 ¿cbcit» 93on Dr. 9BiU)eítn 93obc, fortgefübrt non D r. 
93alcrian Sorniu«.
35îit jafilveicben 9lbbilbungen. I. 93anb: 1749-—1771. ß e b r ja f K e .  3n 
91351. 6, - ,  in ©anjleinen 91351.7,50. — II.93anb: 1771—1774. ® e r  er f te 9 îubnt. 
3n rPabpbanb 913)1.6,50, in ©anjleinen 9Í35L 8,—. — III .  93anb: 1774 - 1776. 
35 ie © e n i e j e i t  3« ‘‘Pappbanb 9f{<3Dfî .6,—, in ©anjleinen 91351.7,50. — IV . 93anb: 
1776—1780. 9lm  93au ber  ‘p p r a m i b e  fe ine«  <S5afein« 3«
9Ï351. 13,50, in ©anjleinen 9Ï3R. 1 5 ,-. — V.93anb; 1781-1786. ^ e g a f u «  im 
3od)e. 3 n ^apbbanb g ig jl, 9,—, in ©anjleinen 91351.10,50. — V I. 93anb: 1786 
bi« 1787. ® ie  f f l u c b t  rtcid) bem Süben.  3 "  ^appbanb91351,9,—, in ©anj* 
leinen 9Î3JÎ. 10,50. — V II. 93anb: 1787—1790. 9 îom unb SBeimar .  3n TDappbanb 
91351.6,50, in ©anjleinen913)1.8,—. — V III. 93anb: 1790—1794. <23ereinfamung. 
3n Tmbl'banb 91351. 8,50, in ©anfeinen 91351.10,-. — IX  93anb: 1794—1798. 
<3> c v “23 « n b m it  <3 et) i 11 e r. 3« ^appbanb 9Î35Î. 10,50, in © an im en  91351. 12,—.

óríeftneĉ fel bes Çer3og0^0ro^et3O00 Curl /luguft
mit 0oetí)e» 3 m Aufträge be« ©rofiberjog« 9Bilbelm ©rnfi r>bn 
Sad)feu bei'<m3gegeben non D r. 90abl. 9 Iî ii 93iíbniffen be«
iôerjog«. 93anb I unb I I  (e 919)1.10—, in ©anjleinen je 9 Î9 IÏ. 15,—, 
in ©anjleber je 919JÎ. 45,—, 93anb I I I  9 Î9 )Î. 12,—, in ©anjleinen 
9 Î9 )Î. 1 7 , - ,  in ©anjleber 919)1. 4 8 , - .

0oetfye unb ¿Otte. 93on ^prof. D r. £etnricb © toë l. 9Rit nielen 
93übniffen. ©ebunben 919)î. 7,—.

0oet^e in 6erlin und Potsdam» 93on ^ r o f .  o t to  <pmon>er.
93îit über 55 91bbilbungen. ©ebunben 919JÎ. 8,— .

Ver tag  bon (£. 6 . SOÍittíer & 6 ot>n, 93erí in S 5̂3 68
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Deutfdje Hbenfce
im 3  c t t t r  a l i n f t i t u t  f ü r  ( E r s t e l l u n g  unö U n t c r r t d i t

©entfdse PJortfunft unb beutfct;c P ilb fu n ft 
<33ou ^ ro f .  Dr. PSaetjolbt. 9 m  0,60.

©er- SBtrfaffer führt Sen Sefer bureh Sie gefchicht* 
lieben Söesiegungett swtfd;en beutfdOer iioefie unb 
biibenber SSunft unb jeigt an auägetoäbiteu äöetfptelen 
auä ben groben SetlabfcOnitten reaften fünftlertfcheu 
SeSenS in ©eutfcblattb bte Stvt 6er tünftigen ®e» 
Üanölnng beä ©entfdfunterrtebtä.

©cutfdte Penaiffance, Pefradftutigcn über 
unfere künftige Gilbung / 93 ott ©ef>. 
Peg.*Pat P ro f. Dr.&\ Purbad) .  3weite, 
»ermefirte Auflage. P9K. 2,50.

©er Sßctfaffer fprtdjt bte Hoffnung au®, bafi halb 
eine „ beutfc£)e ¡R e ita lffance" erblühen werbe, 
Sie bic beittfcbe Söcfenäari noch reiner unb 
feibfiänbtger sum Siuäbruct bringen werbe. ®r siebt 
barauä gorberungen für bte tünfttge ©efialtung 
ber höheren Schulen, Sie bet gugenb ben ©etft 
eines neuen Sebents ber nationalen Sßicbergeburt 
etnpjjen foü.

©ie tiinftlcrifcijc fforttt beb ©idfttoerf«
<S>et>. Sbofrat "Prof. Dr. PB a l he (• P P t. 0,70.

©iärtung beä lünfiterifdjeit ©efühiä bei ben Stuf» 
nebnienbcu.ßratefjung su »ertieftem sunftberfiänbniä, 
»or altem auch ©eibftbefttntmung bet ber ¡öetradpung 
bicbtertfijec Äunftwerfe ifi baä Sieb baä bem Ster» 
f aff er Porfchwebt unb su beffeit ©rWetteruHg' er 
wertbotte 'Anregungen gibt.

©te Pebcutung unfere« Itafftfci>cn 3eit» 
alter« fü r bte ©egentoart / Pon Prof. 
Dr. K’ a r t  3oät P P i. 0,60.

ffieiftPoli unb «ngiehenb erörtert ber «erfgffer bie 
botje Söcbeutung bet beutfetjen .ttiaffitcr für ben 
©egenwariämenfetjett. äJfehr bcun fe brauegt bfefev 
bie ftärfften Serben, b. I). ben ftärlften äBiilen. ©tefe 
Kraft Wirb gefühlt butch bte S e fj r e b e r  St I a f f i t e r, 
bereit ¿eben unb ©chaffen immer Kampf War unb 
bie unermttblid) forberien, bem 3beal ©emtfj, ©Uid 
unb Sebeu aufjuopfern.

( B e f ^ t d l t U d ie  f t b e n & e
im S c n t r a l i n f t i t w t  f ü r  <Er3 ie  1}u n g  unö U n t c r r i d j t

P e rfön tid fie it unb gefd>td)tUd)e P ie lt
Pon ©ef>- P a t 'Prof. Dr. Pieinecfe. 
2. Stuft. 9 m  0,90.

®ie grage „SBaä bebentet bic gefebtcbtltdie SBcIt 
für bie SMlbuttg ber ißtrfönttdjtettV" flnbet hier bon 
befottberä berufener Seite eine Wcrtboile Sßeatti» 
Wortung. $ ie allgemeinen ©runbfäfce, auä benen 
fiep bie päbagogtfdien ütupanWenbungen ergeben, 
reichen in Probleme hinein, bie nicht nur ben 
,£>iftortler,fonbern ¡eben nach fPerfönltdjteitStre&enben 
heute angehett.

©ie Pebeutung be« ©efd)id>tbunterttd)i« 
fü r bic ©inorbnuttg bc« ©in^elnen in 
ba« ©etneinfd>aft«lebett / Pott P ro f. 
Dr. Gpaf)n. PPi.O ,60.

©aä in unferm jungen ©efchledit borhanbene ober 
■su meäeitbe ©emeinfchaftäbeWnhtfein unb feinster» 
ftänbniä für baä äBachätum unb ben ©eft'anb ber 
Staaten tann erft boil entfaltet Werben, wenn ber 
Schüler bie iöorfteaung beä überjeitltcben ©afetnä 
aller ©emeinfehaftäbilbung beftijt. ©er ©efchichtä» 
unterrtcht, geftütjt bon ber »ürgerfunbe, muh thn 
basu rügen.

©er bitbenbe PSert ber ©efd)id>te be« 
P ltertunt« / Pon P ro f. Dr. gab r t c iu « .
P P i. 0,80.

©ie Setrachtung gefchichtlicher Storgänge beä üllter* 
tumä regt basu an, fici) über ben tiefen tnneren 
Sufammenhang atteä materiellen unb geiftlgext 
Sebettä mtt ben ftaatitchen ©nrichtungen, mit Bürger» 
lieber greiheit unb ftttiteifer ©ebunbenheit tlar gu 
werben.

©er bilbcttbc 9E0cri ber oatcrlönbif^ctt 
©efd)id)te / Pott P ro f. Dr. P ra t tb i .
P P t. 0,60.

©er baterlänbtfche ©efehiebtäunterrtebt foil ben 
@cl)ictfaläweg beä beutfeben Söoiteä sunt inneren 
©rlebniä machen. Sttchtä bermag unferem iöoile 
jjetet ober fbiiter fo biet 8uberficht su geben wie bie 
eigene ©efebtebte. ©ie Sinficht in bie ©rßfie unferer 
ißergangenbeit Wirb auch bie ficberfie gühreritt fein 
bet ben inneren .Kämpfen ber ©egenwart.

©er bitbenbe 2Bert ber PSettgeidfidtte ber 
ifteusett / Pott P ro f. Dr. Satte r .  
O m  0,60.

©eröetfaffer fteilt feft, baß bie gähigfett, gefefjicbtlteb 
gu beuten unb ju urteilen, in beu lebten Sabrjebnten 
bet ben ©eutfctien tetne gortfebrüte gemacl)t bnt unb 
baber ficb auch ber atiangei an poltttfctjem iöerftänbntä 
tn unferem iBotte erttärt. ®ä gäbe fetn beffereä 
Smttel sur bJotitifteruug aiä bie neuere ©efebtebte 
in ihrer äluäbebnung auf bte Sffieltgefcbicbte.

©ie Pebeutung ber beutfd)en © e fd ji^ t- 
fd>reibung fe it bett S?rcit)eitStrtegcn fü j
bie nationale ©rjiettnng / Pon ©et>. 
P a t P ro f. D. Dr. Siena. 9 m  0,60.

®le grage, in Wetcijer Söetfc ©eutfdiianbä Biftoriter 
bie polittfdic entwictiiing unfereä iöolfeä wäbrenb 
ber lebten bunbert Sabre beetnflubt unb obfte bie 
©runbtaaen, auf benen ftdj bie ©egenwart ber Uiation 
aufbaut, folgertdplg gejetgt haben, beaniwortet ber 
aitgefebeue Sterfaffer mtt einer Sbarafterifttt ber 
beutfeben Stfiortter beä 19. 3abrbuut,crK  ibreä 
©entenä unb ©ebaffenä.

V e r l a g  » o n  (&. 6 .  S W i t t i e t  & 6 o i > t t ,  B e r l i n  6 9 »  6 8
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E rn s t  Le itz  •  B e r l in
Inhaber:

Fr a nz  B e r g m a n n  
N W  6, Luisenstr. 45

Mikroskopie und 
Laboratoriumsbedarf 

¥
Einrichtung  

und Ergänzung von 
mikroskop., biolog., ehern. 

Arbeitsräumen in 
Schulen usw.

*
IHanktongeräte 

Pflanzenphysiol. 
Apparate

Projektions-A pparate 
usw. usw.

*
P r  e i s l i s t e n  k o s t e n f r e i

Optische £eficmiUel 
(üc den Untecächtr

Epidiaskope:
Vc u. V f A ußergew öhn liche  H e llig k e it  bei sehr 

mäßiger Erwärmung besitzt unser Modell 
V h mit eingebautem elektrischen Ventilator.

Tllikcoskope:
Leitz-Schulmikroskope haben sich überall 
glänzend bewährt. / Erstklassige Optik. / 
Solide Konstruktion / Äußerst preiswert.

£eica = JCamem:
. Die w e ltb e ka n n te  K le in film  kam era zur 

Selbstherstellung von Filmbändern.

F o r d e r n  S i e  k o s te n lo s  u n s e r e  D r u c k s c h r i f t e n

E R N S T  L E I T Z ,  W E T Z L A R
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Liesegang-Projektionsapparate
für Schulen und Vereine

Seit Jahrzehnten e inge führt und  bew ährt!

Epidiaskope
f ü r  j e d e n  V e r w e n d u n g s z w e c k  

und in

allen A u s fü h ru n g e n  und Pre is lagen

Avanti-Proiektor
ein neuer G lasb ildw erfer m it hochkerziger 

Röhrenlampe

v o n  b isher  u n e r r e ic h te r  L e is tu ng

Ed.Liesegang, Düsseldorf, Postracher124 u.iea
Listen und Angebote kostenlos!

Freude in der Schule
d u r c h  e i n  M u n d h a r m o n i k a o r c h e s t e r  m i t  
d e r  a b s o l u t  t o n r e i n e n ,  k l a n g v o l l e n  u n d  

l e i c h t  s p i e l b a r e n
H o h n e r s  Mundharmonika

B e i  d e r  G r ü n d u n g  d e s  O r c h e s t e r s  h i l f t  m i t  R a t  u n d  T a t
M A T T H , H O H N E R  A.«G.

Trossingen (W ü r t t .)
W ie  spiele ich  M u n d h a r m o n ik a ? ............................ Preis R M . 0,50
U n te rrich tsb r ie fe  fü r  O rc h e s te r le ite r .......................  ,, „  0,50
16 lose N o te n b lä tte r  zusam m en, . . . . . .  „  „  0,80
K u rzge faß te r Le itfaden  un te r B e ru fu n g  a u f diese Z e its c h r if t  kosten los

V erantwortlich für den Anzeigenteil: Hugo Hertel, Berlin-Schöneberg, Thorwaldsenstr. 11. 
E rnst Siegfried M ittle r und Sohn, Buchdruckerei G. m. b, H., Berlin SW68, Kochstr, 68—71.
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¿ a e i& t t

®er Mannte ©tbriftreformer Meftot O t t  o © dj m i b t fagt in feinem Berühmten 
ßegtbudi ettoa tme folßt: Sei} griff ju  einem ÄunftlDertyeug, ber SRebiSfeber 
Öubmtg ©utterhn ftimmte meinen »erfuebeu p .  Slnf meine Anregung l,in ge ’ 
ftaltete bte geberfabrif $rfn*e & »lantfer* ihre StebiS 1145 3u einer gebet für
“ k Ä f Ä ^  «eine Siebi« ergebt 3ur nötigen geberfiibrung 

nnb fahrt felBfi über P j t e i t t Ö ,  fd)le$t geleimte« »afiier c^ne ©d)toierigfeit 
® !ei® Heine Siebt« tft f0 faltbar, bafs ein3elne Gebern länger al« ein 

b° l  Ä," beni iuurben. gut bie »reitfeberfdmft ift bic gebraut
lupfte geber bte grofee I o  64 ober bie Heine Jo 684'/2 fotoie bie grobe So 68 
unb bte Heine So 633 '/ „  bte fielt in meiner (Erfahrung gut betoäbrt haben. Äinber. 
bte eine nn3metfalljafte Steigung 3eigen, ben ©anbteller ber Sibriftflädie p .  
¿utnenbemlaffe mon bic ßb-geber 42 benufeen. ßefen Sie and) bie »lieber: „5Die 
beutfibe Sdjreibicfjrift al« StnfangSfdjrift* Don ©eint, ©ruber, 1,20 » ;  , 9ieu* 
geftaltung bc« ©d)rei6nnicttirf)teS uuef) ©ütterlin" bon griebr. SKeld)iov, 1,80 m  • 
.©te Offenbadjer Schrift" uon ißrof. Siub. Modi, 2,70 m -,  „«e«e »ege be« ©¿treib- 
unterricht«" bou ©tubienrai gran3 ßebredfi, 3,90 m  unb „2Rit ©ütterlin" bon 

ßebter 2B. Smtgf, 1 ,2 0  i M .
©ein^e & »landete, «erlag für ©dttiftfuttbc. »erlin.


