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Die erste, fiir das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur be
stimmte Abteilung (seit 1898 herausgegeben von Johannes Ilberg) hat die Aufgabe, 
durch orientierende und zusammenfassende Aufsatze oder solche, die ein bedeutsames, 
fiir die Wissenschaft allgemein wichtiges Gebiet behandeln, den Gang der Forschung 
zu begleiten und zu fOrdern. Sie will in groBen Ziigen und in gewissen Grenzen ein 
Bild des Fortschritts geben, del' in der historisch-philologischen Erkenntnis von Jahr 
zu Jahr vor sich geht. Dem einzelnen, der uberhaupt nicht oder nur auf beschrank!iem 
Felde selbstforschend tittig sein kann, wird die Moglichkeit geboten, der Weiter
entwicklung der Wissenschaft auf den ihm durch den Beruf und eigne Studien nahe
liegenden Gebieten zu folgen. Als wesentliches ZieL wird insbesondere im Auge behalten, 
den vielfach gef"ahrdeten Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Schule zu wahren. 
Das historische Denken schafft ein Riistzeug fur die Kitmpfe der Gegenwart nach 
vielen Richtungen; wer dazu mitberufen'ist, unserm Volke die Schittze der Vergangenheit 
dauernd zu erhalten, muB mit der bliihenden historisch-philologischen Forscherarbeit 
ul1srer Zeit in Fuhlung bleiben. Das zu ermoglichen, werden die "Neuen Jahrbiicher" an 
ihrem Teil durch Fortschreiten auf dem bisherigen Wege auch ferner bemiiht sein. 

Die zweite Abteilung (seit 1912 von Paul Cauer herausgegeben), will dem 
Biindnis zwischen Theorie und Praxis auch ihrerseits dienen, indem sie von den Auf
gaben des Unterrichts ausgeht und zu wissenschaftlicher Verliefung als der unerlli.B
lichen, in stetem Wechsel sich erneuernden und nur dadurch wirksam bleibenden 
Voraussetzung aller Arbeit an hOheren Schulen hinfiihrt. Indem sie deren selb
sUi,ndige Stellung zwischen Unh-ersititt und Volksschule geltend macht, wird sie zugleich 
den Zusammenhang nach beiden Seiten im Auge behalten. Bei der Erorlerung didak
tischer Fragen soIl kein Fach ausgeschlossen sein; den Grundton aber wird iiberall der 
'Wunsch bilden, das heranwachsende Geschlecht zu einer historischen Auffassung der 
Dinge zu erweckcn. Daraus ergibt sich von selLst ein bewuBtes Hervorkehren der Be
ziehungen, die von den verschiedenen Lehrgegenstitnden zum klassischen Altertum 
hiniiberspielen. Von seiten ihrer Geschichte soLl die Padagogik betrachtet werden, 
stets im IIinblick auf die Frage: welche Stoffe und Krafte, welche Erfahrungen der Ver
gangenheit sind imstande, der Zukunft zu niitzen? Mehr noch als bisher hofft man 
denjcnigen erzieherischen Problemen gerecht zu werden, die sich aus dem vielgestaltigen 
Lebcn unserer Zeit immer fordernder erheben. 

Wer die hOhere Schule als organisches Glied an dem GesamtkOrper der Nation 
leistungsil1hig erhalten will, kann der TE'ilnahme am schulpolitischen Kampfe nicht 
ausweichen, in dem nach wie vor innere Griinde gegeniiber auf.leren Riicksichten einen 
schweren Stand haben. Auf diescm wie auf anderen Gebieten wird der neue Heraus
geLer gern auch personlich das Wort nehmen, seine Hauptaufgabe jcdoch darin 
sehen, daB den Jahrbuchern ein Kreis bedeutender Mimrbeiter gesichert bleibe. Ein 
mannigfaltiger Gedankenaustausch mag denn auch fiir die Vertretung streitender 
Ansichten Raum bieten; doch darf nicht vergessen werden, daB die Einzeldebatte nur 
da positiveu Ertrag bringen kann, wo sie aus gemeinsamen Grundanschauungen hervor
geht. Welche AUHchauungen die!! fiir die Neuen Jahrbiicher sind und auch ferner 
~ein solI en, ist in Vorstehendem angedeutet. 
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'GroBe Geister diesel' letzten Jahrhunderte haben 
schwer urn die inn ere Wiirde des Menschen ge
rungen - und immer wieder drohen SYBteme und 
Methoden, daB Geniale in uns zu vergewaltigen.' 

Hands off! Ich bedaure den Titel dieser Streitsehrift, aber er allein seheint 
mir am Platze; denn sie will beweisen, daB da nicht Hand angelegt werden darf, 
wo man sie anlegen will, und daB gerade die, die hier Hand anlegen wollen, 
nicht die sind, die dazu berechtigt waren. 

Ich wliBte auch einen knapperen) wenngleieh groberen Titel fur Herm Pro
fessor Vietors Sehrift.l) 'Ecrasez l'infame!' solite er lauten. L'infame, das ist 
die alte Welt und ihre Spraehe. Erst wenn sie am Boden liegt, soli die Reform 
ein Ende haben. Das ist der Sinn der Titelfrage: 'Das Ende der Schulreform?' 

WeiB der Herr Professor eigf@.tlich, was er verniehten will? Ieh habe 
Zweifel daran. Man kann ein humanistisches Gymnasium 'absolviert', ein volles 
Triennium neben Theologie aIte Philologie und Sprachvergleichung 'studiert' 
und doch nichts unter die Hande bekommen haben als tote Buchstaben. Der 
Herr Professor bestatigt es uns auf Seite 11 seiner Schrift. Wi r sind ent
sehieden anderem begegnet! 

Der Herr Professor kennt nur zwei Grlinde, die die Erlernung des Grie
ehischen reehtfertigen konnten. Del' erste ist der, daB seine Kenntnis die <Be
kanntschaft mit einigen hervorragenden Werken des griechischen Altertums 
ermoglicht', die der Herr Professor als 'noch immer in hohem MaBe erstrebens
wert' bezeichnet, etwa wie man ganz gem die Bekanntschaft eines nieht un
interessanten alter en Herrn macht. Der zweite Grund ware dem Herrn Professor 
der Nachweis, daB das Griechische ein notwendiger Bestandteil der V orbildung 
flir die Universitatsstudien ware. Damit steht es nun abel' libel! Denn eigent1ich 
kann es nur fur den Theologen als unbedingt 'notwendiger Bestandteil' geIten. 
Da man nun aber doch wegen ein paar, vielleicht in absehbarer Zeit auch ent
behrlicher, Theologen und wegen del' Anteilnahme einiger weniger an einem 
interessanten alteren Herm nicht die ganze deutsche Nation mit dem Erbe der 
Grieehen inkommodieren kann, so sind die Anspruche des Griechischen in der 

') Wilhelm Vietor, Das Ende der Schulreform? Marburg, Elwertsche VerlagBbuchhand
lung, 1911. 
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Tat niehts weiter als Anma.Bungen. Wie denn auch der Herr Professor, nach
dem er zn diesem schulteehnischen Verdammungsurteil iiber das Grieehische 
gekommen ist, mit unverhohlenem Spotte ausruft: 'Und das ware im Ernst ein 
Grund, das Griechische im Gymnasium iiberhaupt oder gar unverkiirzt zu er
halten ?' N ein, der Herr Professor beruhige sich, das ware 'im Ernst' kein Grund. 

Zunaehst nur die Frage: Hat denn der Herr Professor nie Goethe, W. v. Hum
boldt, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche in der Hand gehabt? Die hatten ihn doch 
iiber manches andere belehrt, was die Kenntnis des Griechischen bedeutet! lch 
fiirehte, die Herren Reformer haben bei dem iiber das Kleine und Kleinste ge
beugten Suchen nach einer geistersparenden Methode zum Erleruen der neueren 
Sprachen gar manches Hohere und Gro.Bere aus dem Auge verloren. Es ist ge
radezu erschreckend, wie sich ihre ganze Gedankenwelt nur um die elementarsten 
Dinge der Linguistik dreht! Seit Nietzsche geschrieben hat, ist es einfach nicht 
mehr erlaubt, so unschuldig zu sein wie der Herr Professor, und Kulturfragen 
nur mit dem Auge und der Ausriistung des Schultechnikers zu betrachten. 1st 
Nietzsche, diese gro.Be Renaissance, spurlos an den Herren voriibergegangen? 
Dann haben sie kein Recht mitzureden! Soll auch Nietzsche wieder fiir das 
deutsche V olk umsonst gelebt und gelitten haben? 1st er wieder zu hoch ge
Hogen? Seine ganze Person, sein ganzes Leben solite ein Beweis dafiir sein, 
was am Altertum groBgewordenes Geistesleben bedeutet. Wahrhaftig, die ganze 
Schrift des Herm Professors bediirfte keiner Widerlegung, wenn sie nicht eben 
von einem Universitatsprofessor gezeichnet ware und wenn nicht gerade die 
Leichtverstandlichkeit ihrer Gedanken sie <wm Verstandnis der Menge so nahe 
brachte. Das ist gefahrlich. Wenn die Menge zu verstehen beginnt, weiB man 
ja, daB immer Bilder gestiirmt werden oder zum mindesten die wertvollsten 
Dinge 'wegdekretiert'. Man machte da vor nichts Halt um 1793. 

Auf Seite 4 belehrt uns der Herr Professor, daB in unserer ganzen Frage 
'vieles, wenn nicht alles auf den Standpunkt' des Betrachters ankommt. Wir 
eignen uns diese Belehrung an und betrachten zunachst einmal den Standpunkt 
des Herm Professors. Es scheint, er stelit sich auf den Standpunkt eines All
walts des Schiilers, denn er fiihrt uns zu Gemiit, da.B die Schule um des Schii
lers willen da ist; von den Verfechtem des Gymnasiums nimmt er dagegen 
vermutlich an, daB sie sich gegen den Schiiler auf seite des Gymnasiums stellen, 
so etwa auf den Standpunkt le gymnase pour le gymnase. Doch wir haben vor
eilig geurteilt iiber den Standpunkt des Herm Professors, denn eine Zeile weiter 
sagt er: 'man darf wohl fragen, ob unserer «streb end em> Jugend' (augenschein
lich eine Verbeugung vor der Jugend, die weiter strebt - nun, sagen wir, als 
die Verfechter des Gymnasiums!) 'mit der V orbildung, wie sie das heutige 
Gymnasium bietet, am besten gedient ist'. Es enthiilit sich uns also jetzt, daB 
der Herr Professor gar nicht auf dem Standpunkte eines Schiileranwaltes steht, 
sondern, wie billig, auf dem des Universitatsprofessors, dem alles, was die Schule 
zu leisten hat, nur als Vorbildung fiir die Universitat erscheint. Danach waren 
also die Schulen nicht so einzurichten, daB sie dem SchUler das mit auf den 
Lebensweg geben, was er am notigsten braucht, sondern eben nur'Vorbildung', 
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die niederen Schulen Vorbildung fiir die hOheren und die hOheren Vorbildung 
fiir die Universitat. Nun, wir lehnen es ganz entschieden ab, dem Herm Pro
fessor auf diesen Standpunkt zu folgenl 

Die Universitat ist heute nichts als ein Organismus von hochsten Fach
schulen. DaB der Schiiler, der sich einem Fache widmen will, mit gewissen 
Kenntnissen dort eintreffen muB, daran iet kein Zweifel; wir weisen es aber 
zuriick, daB die Aufgabe der hoheren Schule mit der Vorbildung fur die Uni
versitat zusammenfiele oder erledigt ware. Der Schiiler, auf des sen Standpunkt 
wir uns stellen, hat mehr von der Schule zu verlangen: Vorbereitung auf das 
ganze Leben (wobei wir unter <Leben' aber nicht <Fortkommen im Leben' ver
stehen, meine Herren Reformer!). Wir stellen energisch den Satz auf, daB keine 
Schulgattung die bloBe Vorstufe fiir eine nachsthOhere ist, weder die Volks
schule fiir die hOhere Schule noch diese fiir die Universitat, sondem daB jede 
dieser Schulgattungen ihr eigenes, wohlverstandenes, festumrissenes Ziel hat. 

Der Volksschule, die im wesentlichen auf die Antriebe der Reformations
zeit zuriickgeht, einer Zeit gewaltiger innerer Garungen und Note, in denen der 
Mensch einer sicheren Fiihrung bedurfte, hat Luther ihr Ziel gesteckt: die 
sittlich-religiose Erziehung des Volkes durch die Bibel. Dem Gym
nasi um, damals del' einzigen hoheren Schule, wenn man von den tastenden 
Anfangen der Realschule absieht, hat, ebenfalls in einer Zeit innerer Bedrang
nisse und Wirrnisse, der Zeit des groBen demokratischen Ansturms der aile 
hoheren Werte zu vemichten drohte, der Zeit, in der der Rationalismus aIle 
tieferen Lebensprobleme verfiachte, der Zeit, in der besonders die Menschen 
hOherer Art eines sicheren Fiihrers bedurften, Wilhelm v. Humboldt das Ziel 
gesteckt: die sittlich-kulturelle Erziehung der Besten des Volkes 
durch das griechische Altertum. 

Und leben wir in einer Zeit, die dessen nicht mehr bediirfte? Nach nichts 
erhebt sich gerade heute aus der Not der Zeit heraus ein bangerer Schrei als 
nach Erziehung, nach Wegweisung, nach einem festen Ziel. Dies, die Erziehung, 
ist die unverriickbare Grundaufgabe der Schule, neben der fiir die Volksschule 
die Ausriistung mit Kenntnissen und Fertigkeiten ffir das praktische Leben, fiir 
die hOhere Schule die Vorbereitung zur Universitat und zu den hOheren Be
rufen nur als Mitaufgabe erscheint. Die Erziehung solI dem jungen Menschen 
Richtung und Halt geben, dam it er seinen geraden Weg gehen kann und nicht 
ein Spiel der unzahligen Reize wird, die im Verlauf des Lebens in immer 
groBeren Mengen und mit steigender Gewalt auf ihn einstiirmen. 

Und diese Hauptaufgabe liegt auf der hOheren Schule heute um so nach
driicklicher, je mehr gerade die Universitat aus einer Bildungsanstalt, die sie 
noch zu Beginn des XIX. J ahrh. unter der Fiihrung umfassender Geister, wie 
W. v. Humboldts, Hegels, Fichtes, Schellings, Schleiermachers, war, unaufhalt
sam die Wandlung zur Fachschule durchgemacht hat und, dem Fortschritt der 
einzelnen Wissenszweige entsprechend, durchmachen muBte, eine Entwicklung, 
die ja in der Differenzierung der hOheren Schulen ihre naturliche Riickwirkung 
im Schulwesen gehabt hat, eine gesunde Riickwirkung, die die Reformsucht 

1~ 
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der Verfechter del' Einheitsschuie heute riickgiingig machen mochte. Denn, Herr 
Professor: 'w ohi odeI' libel miissen wir uns damit abfinden, daB sich die Ge
schichte nun einmal nicht zuriickschrauben, Geschehenes nicM ungesehehen 
machen HiBt.' 

Was wi I'd nun aber aus den gro.Ben kulturellen Gedanken und Absichten 
W. v. Humboldts unter den Reformerhanden des Herrn Professors? Die grie
ehische Sprache ist ihm bloB 'verbindliches Fach fiir Universitatsstudien', del' 
Umgang mit den Geistem des Altertums bloBe 'Flucht in die Ideenwelt del' 
Grieehen in den Tagen des nationaien Tiefstands', den wir ja, nach del' Ansicht 
des Herrn Professors, nun so griindlieh und auf immer iiberwunden haben, daB 
wir des sehwachen Rohres der kiassisehen Erziehung fiiglich entbehren konnen. 
Ieh vermute, daB er unter 'nationalem Tiefstand' nur die politisehe Ohnmaeht 
Deutschlands versteht, denn er wird doeh wohl Goethes Zeit in anderem Sinne 
nicht als· Zeit nationalen Tiefstandes brandmarken wollen. Oder? 

Die unverbesserlieh Sehnsiichtigen nach klassisehem Altertum vertrostet 
der Herr Professor mit del' 'Verdeutsehung der grieehischen Tragiker dureh 
Wilamowitz' und 'der grieehischen Kunst, die gliicklicherweise nicht an die 
Spraehe der W orte gebunden ist'. Wenn dem Herrn Professor die 'Verdeut
schung' (es gibt ein verriiterisehes Gegenstiiek dazu: die Verwelsehungl) der 
Griechen fur seine Bediirfnisse geniigt, so konnen wir nicht mit ihm rechten. 
Was aber die Spraehe der grieehisehen Kunst angeht, so redet sie zwar nicht 
in Worten, wie der Herr Professor feststelIt, aber wir konnen ihn versichem, 
daB diese Kunst trotzdem keinem redet, der nieht auch sonst tief, reeht tief in 
das grieehisehe Wesen eingedrungen ist. Man sieht gripchische Plastik nicht 
schon deshalb, wei I man zwei gesunde Augen hat. Die grieehisehen Gottinnen 
sind ungemein sprode; selbst von einem groBen Kiinstler wie Thorwaldsen lieBen 
sie sich nieht ins Herz blicken. Gerade die Spraehe der grieehischen Kunst be
weist, welch heiBes Bemiihen notig ist, urn sieh griechisehem Wesen zu nahen. 
Es ist eben nieht getan mit 'Begeisterung fiir das Hellenentum' - was solI 
die? - odeI' damit, daB man 'ihres Geistes einen Hauch verspiirt'; eben dieser 
'Hauch' schreckt uns ja an dem Herm Professor. 'Das ideelle Menschentum', 
meint er, 'kann uns das Grieehentum heute so wenig mehr sein, wie wir Jahr
hunderte nach Kopernikus uns noeh zu der Weltanschauung des Ptolemaus be
kennen'. Abel', Herr Professor, Sie verweehseln ja Kultur und Wissenschaftl 
DaB wissensehaftliche Anschauungen wechseln und veralten, das ist ja nur zu 
wahr; kulturelle Errungensehaften dagegen sind nun einmal anders geartet -
der Herr Professor konnte sieh dariiber bei Nietzsche belehren -, sie behalten 
ihren unverlierbaren Wert fiir aIle Zeiten. Deswegen ist es nichts mit dem 'ver
alteten' Grieehentum, deswegen lebt ja gerade Konig Odipus neben Konig Lear 
und die Odyssee neben dem Nibelungenlied und Hermann und Dorothea. 

DaB allerdings das Grieehentum fur uns in dem Sinne das 'ideelle Mensehen
tum' ware, daB wir es nachahmen wollten odeI' sollten, das hat weder Hum
boldt behauptet, noch behaupten es die heutigen Verfechter klassiseher Bildung. 
Was sie behaupten und was die Gesehichte belegt, ist etwas ganz anderes. 
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Nicht die V ollkommenheit sind die Griechen, nein, aber sie haben seit der Re
naissance der Kulturwelt den unschatzbaren Dienst geleistet, daB sie in jedem 
neuen Jahrhundert der AnstoB wurden zur Ersehauung und Ausarbeitung eines 
neuen, eigenen Ideales. Das Beste jedes Jahrhunderts ist im Angesichte der 
Grieehen gesehaffen worden. In der Auseinandersetzung mit den Gl'ieehen hat 
sieh in jedem Jahrhundert die eigene Seele der Zeit offenbal't, an ihnen hat sich 
die Zeugungskraft zum Ideal entzlindet. Ihre beste Wirkung auf jedes Zeitalter 
war nicht die Erweckung del' Liebe zu ihrer Vollkommenheit, sondern zu der 
V ollkommenheit, die jedem Zeitalter s e I b s t moglich war. 

Goethe hat seine geschlossene Gestalt, seine tiefe Menschlichkeit, sein 
naturnahes Wesen in der Schule der Antike gewonnen. Er ist nicht mlide ge
worden, von den Alten zu lernen. Del' Weg beweist es, den er von Werther 
zurlickgelegt hat bis zu Hermann und Dorothea. Aus der Uberfiille del' brau
senden Jugend, von dem wimmelnden Weltmarkt Shakespeares, aus dem Hirm
vollen Seheinleben der Revolution, das einen Kant blendete, ist er hindarch
gegangen, durch den im MaBe ruhenden Tempel del' Griechen, zur anspruchs
losen, stillwirkenden, gelassenen, ewigglitigen Heimat und ihrer tragenden, leben
digen Kraft. Den Weg zu N atur und Heimat fand er an der Hand der Griechen, 
die ihn einen tieferen, wahreren Begriff del' N atur lehrten als ihn der Geist der 
Zeit oder Shakespeare lehren konnten. 

Auch bei del' neuesten, letzten Geburt eines Ideales waren die Griechen die 
Geburtshelfer, bei Nietzsches 'Ubermenschen'. Auch Nietzsche muBte bei den 
Grieche~ in die Schule gehen; auch sein Ideal ist kein griechisches, sondern 
ein deutsches; aber in der Auseinandersetzung mit den Griechen ist es gewonnen. 
Dies bleibt del' einzige gangbare Weg, um zu einer Kultur zu gelangen. Nietzsche 
ist der letzte groBe Zeuge flir die Wahrheit, daB del' Weg zur Kultur liber die 
Griechen flihrt. 

Dazu, Herr Professor, brauchen wir die Griechen, nicht um 'in eine ideale 
Welt zu fllichten', sondern um von ihnen den Weg zur Kultar zu erforschen, 
nnter ihrer Lehre und Leitung den Weg zu betreten. 

Doch, warum denn KuItur? Liegt denn an ihr gar so viel? Genligt es 
denn nicht, klug und kenntnisreich zu sein? Was soll del' ewige Ruf nach 
Kultur? Verstandigen wir uns liber Begriff und Wesen del' K ultur! Es gibt 
Menschen, die verstehen darunter etwas, das Sache des Luxus ist, eine Art 
Schmuck des Lebens, ein Uberfilissiges, das als schoneI' Schein hinzukommt, 
wenn del' Grund des Lebens gelegt ist. Die innere Geschichte del' Volker und 
del' einzelnen lehrt uns darliber anders denken! Ihnen ist die KuHur nicht 
Lebensfiitter, sondern Lebensaufbau, nicht ein GHitten del' N atur, sondel'll das 
Zlichten einer N atur. Goethes Leben zeigt dies in rubiger, steter Entwick
lung, Nietzscbes Leben in bildcrzel'bl'eehendem und bilderaufl'iehtendem Vor
wartsdrangen. N ein, es genligt nieht, Idug und kenntnisreieh zu sein! Es han
delt sieh darum, den Grund des Lebens selbst zu legen, eine feste innere Form 
zu el'werben, die uns scblitzt VOl' Abbroeklung, die uns Wachstum verbiil'gt 
und aufsteigendes Leben. Deshalb der Huf nach Kultur, wei! sie Lebensnot-
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wendigkeit ist, weil sie Entfaltung und Erhohung des Lebens bedeutet, weil 
ohne sie das Leben verkummert und del' Mensch sinkt. Das bedeutete die 
Kultur fur Goethe, das bedeutete sie fur Nietzsche, das bedeutete sie fur das 
Leben ganzer Volker: die Schaffung eines Menschentypus, in dem das 
Leben zur hochsten Entfaltung kame. Denn das Wesen del' Kultur, del' Aufbau 
einer Menschengestalt, ist auch das Wesen des Lebens. W 0 sich kein Menschen
bild in die Hohe wirkt, da ist auch kein Leben. Wahre Kulturlehre ist reine 
Lebenslehre. Kultur ist nichts Geringeres als werdende Natur, Vorstufe der 
Natur. Kultu)" gehOrt in ihrem Kern nicht zur .A.sthetik, sondem zur Biologie. 
Sie ist ein fundamentaler LebensprozeB. Uber jedem Leben steht das: Ecce homo! 

Blicken wir in die Geschichte! Dem Altertum hatte der griechische Genius 
das Kulturziel aufgerichtet: die Ausgestaltung eines Menschentypus, der in seiner 
Korperlichkeit wie in seiner Geistigkeit das hOchste MaB mannlicher und mensch
licher Schonheit erreichte, del' den Gottem, den Mitmenschen und sich selbst 
zu Ruhm und Freude lebte. Die griechische Kultur erzog den Menschen fiir 
das offentliche Leben del' Nation, daB er, wohin auch immer gesteUt, dem Vater
land nicht allein niitze durch den Besitz einzelner Talente und Fertigkeiten, 
sondern es reprasentiere als griechischer Vollmensch im Wettbewerb mit dem 
griechischen Vollmenschen oder im Gegensatz zum Barbaren, zum Halbmenschen; 
EbenmaB und Gleichgewicht waren den Griechen die Kennzeichen wahrer Kraft 
und SchOnheit. Diesen Typus, geboren aus dem eigensten Geiste des griechi
schen Volkes, der abel' trotzdem die allgemein menschlichen Ziige triigt, stellt 
uns die griechische Kunst vor Augen in unzahligen und doch immer gleichen 
Marmorbildem, in denen Leibliches und Geistiges sich so wunderbar gegenseitig 
durchdringen, daB der Leib nicht mehr bloB als Trager, als Stoff und Ausdrucks
mittel, des Geistes erscheint, sondern als das letzte Ziel selbst. 

So brachte der wettkampfende Grieche in Olympia sich selbst den Gottem 
dar als lebendiges, ihnen heiliges Kunstwerk, strahlend in nackter menschlicher 
Schonheit, gerade und im Gleichgewicht an Leib und Seele. In heiBem Wett
kampf zwischen Grieche und Barbar, zwischen Grieche und Grieche iiber ganz 
Hellas hin, zwischen Staat und Staat, Stadt und Stadt, Familie und Familie 
wurde dieses Ideal herausgearbeitet, festgehalten, weitergebildet, bis es das 
Kulturziel des ganzen Altertums wurde. Auf seine Erzeugung war das ganze 
Leben des Griechenvolkes gerichtet, seine Erziehungseinrichtungen, seine ort
lichen und nationalen Spiele, seine Staatsverfassungen, seine Religion, vor aUem 
seine Kunst und Literatur. Welch ein Sporn, daB seine Dichter ihm nul' HeIden, 
seine Bildhauer ihm nul' ideale Korperlichkeit vorfiihrten! 

Es kam die Zeit, wo das griechische Ideal verdrangt wurde durch das Er
scheinen des Christentums, dessen Sehnsucht und Ziel dem Mittelalter seinen 
Charakter und seine Kultur gab. Das Christentum strebte nach Ausbildung 
eines Menschentypus, des sen Ideal die moralische Schonheit und die N achfolge 
des Vorbildes Christi war, und dessen Sehnsucht nicht in diesel' Welt, sondern 
uber diesel' Welt lag, lauter Ziele einer ganz innerlichen Ausbildung, die sich 
fiir den Kol'per auf den Satz verlieB, daB, wenn die Seele sich nach Gottes 
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Wesen bilde, del' Leib von selbst dem gottlichen Willen folge. Seine kunst, 
lerische Allspragung fand del' Typus in del' Gestalt Christi, in del' Gestalt 
del' Muttergottes und del' Heiligen, in del' die Korperlichkeit ausschlieBlich als 
Trager einer zum typischen Charakter gewordenen Seelenstimmung erscheint. 
1st del' Korper bei den Griechen zur hochsten menschlichen Schonheit erhoben 
und aile l' Geist bis zur Vernichtung seiner Selbsmndigkeit in ihn aufgesogen, 
so ist umgekehrt bei den am tiefsten Christlichen unter den christlichen Kunst
lern vom friihchl'istlicben Zeitalter iiber das Mittelalter bis in un sere Zeit del' 
Korper in seiner Selbstandigkeit aufgehoben durch den Geist und z. B. in del' 
mater dolorosa, die der,. Jammer einer ganzen Welt tragt, abel' auch die Hoff, 
nung einer ganzen Welt, dieselbe geschlossene Einheit von Leib und Geist er
reicht, die die griechische Gotterstatue unangreifhar macht. 

Aile Schopfungen des Mittelalters wurden zu Hegestatten des christlichen 
Typus: das Konigtum wie die Kirche, das Kloster wie die Universitat, die 
Familie wie die einsame Zelle des BiiBers, das Heel' wie die Bruderschaften; 
ihm galt Luthers einsames Ringen wie sein todverachtendes offentliches Be
kenntnis, ihm galt Calvins eisernes Regiment, ihm galt abel' auch Loyolas 
Wollen und Denken, del' es durch seine exercitia spiritualia unternabm, den 
Christen in langsamer Herausformung mit dem bewuBten Willen zu erschaffen. 
In den Glaubenskampfen des Mittelalters, sei es im Ringen mit dem eigenen 
inneren Zweifel, sei .as im Zusammentreffen mit del' auBeren Macht Anders
gliiubiger, immer handelt es sich um das Festhalten des Kulturziels mit Ein, 
setzung aller Krafte des Leibes und del' Seele. Wo sich das christliche Kultur, 
ideal des Gemuts und Willens bemachtigt hat, da sehen wir um seine Durch
setzung und Erhaltung einen Kampf kampfen, gegen dessen leidenschaftliche, 
oft blutige Energie hellenischer Wettkampf fast wie ein sonniges Spiel erscheint. 

Die Renaissance kam und strebte zuriick zum Ideale del' Griechen. Das 
Renaissanceideal entstand im Ringen mit del' christlichen Kultur, und so ist es 
dem griechischen gegeniiber mehr bewuBtes Kunstwerk. Das Ideal del' Renais, 
sance war hochste Individualitat und zugleich hOcbste Universalitat des ein
zelnen. Sein Typus zeigt daher eine bunte Mannigfaltigkeit del' Auspragungen. 
Del' Schauplatz des Typus war die Gesellschaft, die Renaissancegesellscbaft mit 
ibren unzahligen schopferischen Kraften, den unzahligen durch sie gebotenen 
Geniissen. Kiinstlerisch verkorpert finden wir ihn in del' Mannigfaltigkeit indi
viduellster SchOnheitstypen von den iibermenschlichen Gestalten Michel Angelos 
bis zu dem gesattigten Ausleben del' Menschen Raffaels. Del' stetige Blick des 
Christen auf das J enseits hat sich gewandelt in das Miihen um die hochste 
Ausbildung del' Personlichkeit an Karpel' und Geist fiir diese Welt, fiir die 
Gesellschaft; del' Takt wird Kennzeichen del' Kultur An die Stelle des sittlich, 
religiosen Zieles del' Heiligkeit war das rein-kultureile del' historischen GroBe 
getreten. Die Ausbildung des Typus forderten Schulen, Akademien, Werkstatten, 
Lehrer, Meister, HOfe, die Gesellschaft und eine Reihe theoretischer Schrift
steller. Abel' auch del' Renaissance fielen die Kulturfriichte nicht kampflos zu. 
Kampfte del' Gl'ieche den stahlenden Wettkampf, stellte del' Christ Leib und 
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Seele mit in der Menschengeschichte beispielloser Energie in den Dienst seines 
Ideales, so stritt der Renaissance-Italiener in seinem Inneren den furchtbaren 
Kampf der widerstrebenden Kulturideale als bangen Gewissenskampf durch, in 
dem es nul' zu oft stohnte: 'Treibt mir den Brutus aus dem Kopf, damit ich 
meinen Gang als Christ gehen kann.' 

So ist keins der drei alten Kulturideale erbliiht, ungenahrt von Kampf
schweiB, BIut und Tranen. Glaubt mau, heute zur Kultur zu kommen auf 
leichterem Wege? 

Die Renaissance vermochte es nicht, mit ihrem Kulturziel durchzudringen. 
Hatte sie auch einige in ihrem Kulturideal sicher ruhende und sehafi'ende Men
schen hervorgebracht wie Rafi'ael und Ariost, so lag doch in der Vieldeutigkeit 
ihres Prinzips del' Keim des Verfalls, selbst wenn das christliche Kulturideal 
nicht von neuem in den Kampf getreten ware. Dieses hatte die Renaissance 
nie ganz zu vernichten vermocht: es regte sich in Michel Angelos groBer Seele, 
es erschiitterte die Gemiiter konvulsivisch in den groBen BuBpredigern und 
richtete sich, innerlich gelautert durch Luthers Reformation, auBerlich gestiitzt 
von der Gegenreformation, von neuem machtig auf. 

Die Renaissance hatte bei ihrem Ablauf das einheitliche Kulturideal Europas 
vernichtet. Seitdem ist Schwanken, Tasten, Fallen, Sichaufrichten, neues Fallen. 
Nur voriibergehend ist es einem Volke gelungen, einen neuen Idealtypus auf
zustellen, den Franzosen, in dem Hof- und Geseilschaftstypus Ludwigs XIV., und 
es ist Iehrreich, daB infolge davon dieses auch das einzige Volk ist, das seit 
dem U ntergang der Renaissance einen kultureilen WelteinfluB ausgeiibt hat und 
daB im AnsehiuB an den letzten Idealtypus der letzte geschlossene Kunststil 
entstand, das Rokoko. 

Und seitdem, und heute? Seitdem ist die Last del' Arbeit und Verantwor
tung fiir die wahre Kultur, die in den groBen Zeitaltern der KuIturideale ganze 
Volker gemeinsam trugen, auf die Schultern einiger weniger gelegt, die stohnend 
darunter zusammenbrechen wie Holderlin, wie Nietzsche, in Geistesumnachtung. 
In den Besten des Volkes ringen die alten Kulturideale miteinander: das Christen
tum und das Griechentum mit seiner Abart, dem Renaissanceideal; und in ein
zelnen groBen Menschen erleben sie immer wieder eine auch fiir triibe Augen 
sichtbare Renaissance, wie das antike in Goethe-Humboldt, das christliche in 
Kierkegaard, das der Renaissance in Nietzsehe, so daB plOtzlich Stille wird 
beim Anblick dieser Wiedererstandenen, bis die groBe .Flut del' fiihrer- und 
riehtungslosen Masse wieder zu brausen beginnt. Aile seitherige deutsche Kultur 
steht auf der Bibel und auf den Griechen, sie kampfen seit del' Henaissance urn 
die deutsche Seele. Ein drittes gibt es nicht. Der Zeitgeist aber kampft heute 
in den Monisten gegen das Christcntum, in den Reformern gcgen das Griechen
tum, und dallit gegen die beiden einzigen Kulturmachte uml Kulturerwecker, 
die es gibt. Del' Rest ist Flachheit! 

Da stehen wir, Herr Professor, und fur diese Schaden haben wir ein 
empfindliches Auge! Rier handelt es sich nicht urn eine Bchultechnische Frage, 
die man mit einer gewissen findigen Allordnung der Lehrplane und der Stunden-
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verteilung bereinigen konnte, in deren Rahmen dann das Griechische als eine 
tote Sprache erscheint, an deren (Drangabe' (welch edles Wort!) man denkt, 
durch die man das Griechische herausmanovriert, bis 'es nur eines Feder
strichs an maBgebender Stelle bedarf'. Es mu.6 einmal laut gesagt werden, da.6 
es nicht geniigt, Schultechniker zu sein, um hier mitzureden, und daB unsere 
Schulen nicht dazu da sind, da.6 Schultechniker ihr Kombinationstalent daran iiben. 

Ohne einen klaren und tiefen Begriff davon zu haben, was Kultur ist, ist 
es iiberhaupt ein Unding, iiber Wert und Unwert von Griechisch und Altertum 
urteilen zu wollen. Um dem ganzen geistigen Leben der Jugend die Richtung 
zu geban, dazu bedarf es anderer Geister als der Schultechniker. Mogen sie 
Methoden ausbauen und Schulen nach Vorschrift organisieren. Sie Bollen sich 
aber ihrer Grenzen bewuBt bleiben und die zufahrenden Hande nicht an Ein
richtungen legen, die die Hochsten unter Deutschlands Geistern geschaffen haben, 
nicht um voriibergehende Zeitbediirfnisse zu befriedigen, sondern um die ewigen 
Krafte der Seele zu pflegen. Das ist die groBe, notwendige, heilsame Arbeit der 
Schule, die ihr Luther vorzeichnete, die ihr Humboldt anwies. Die wollt ihr 
unmoglich machen! 

Wenn die griechische Welt fiir unsere J ugend versanke, dann ware ein 
groBes 'Du sollst!' aus der Welt verschwunden. Und nur an einem (Du sollst!' 
wachst die Menschheit empor. Was wollt ihr denn den jungen Seelen fiir ein 
(Du sollst!' geben? Dariiber eben habt ihr nie nachgedacht! Ihr wollt ihnen 
nur sagen: 'Lernt Franzosisch und Englisch und Naturwissenschaften, Mathe
matik und Geschichte, und im iibrigen werdet ordentliche Menschen!' Das ist 
eure ganze Weisheit. Man lachelt iiber das Christentum, man spottet iiber das 
Griechentum und steht mit vollig leeren Handen vor der J ugend. Denn auch 
die N aturwissenschaft und die Geschichte sind ihrer N atur nach jedes inneren, 
richtunggebenden 'Du sollst!' bar; Natur und Gesellschaft enthalten kein 'Du 
sollst!', nur ein 'Du mu.6t!' Wir stehen vor einer Lebensfrage, vor einer Auf
gabe, die allein die losen konnen, die ein Ideal, ein 'Du sollst!' zu geben haben. 
Der bewuBte Wille zur Kultur, zu einer inneren Gestaltung des Lebens, kann 
in der Jugend erweckt werden allein durch den Umgang mit den Geistern 
einer jener groBen Kulturen. 

Da.6 das Christentum, das in der Volksschule der einzige Kulturbringer 
ist, fur die hohere Schule, die zugleich den Grund fiir spatere wissenschaftliche 
Arbeit legen soli, zuriicktritt hinter dem Griecht'ntum, ergibt sich daraus, daB 
ihm die Wissenschaft fehIt, die im Griechentum, als dem Elementarbuch der 
WeIt, die Anfange aller zukiinftigen Entwicklung niedergelegt hat. 1m Griechen
tum hat das Gymnasium sein 'Du sollst!' und in der griechischen Sprache, 
Literatur, Kunst und Geschichte sein Werkzeug der Bildung und Formung der 
Jugend. Ein gauzes geistvolles Jahrhundert hat dies Werkzeug fUr die Erziehung 
zubereitet mit unermiidlichem FleiB; nicht Schulmanner allein, sondern die er
lauchtesten Geister der Nation, Philosophen, Dichter, Gelehrte, sind nicht miide 
geworden, es fur den Gebrauch vollkommen zu macheu. Auch die letzte Gene
ration von Schulmannern ist nicht miiBig gewesen, nicht 'Methoden' zu er-
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sinnen, sondern die J ugend einzufiihren in den Geist des Altertums. Davon 
scheint der Herr Professor nichts zu wissen, er taucht die Feder in die Tinte 
und schreibt mit kaltem Blute den Satz nieder: 'Und es ist wahrlich vonnoten, 
da8 wieder mehr Leben in unsere hoheren Schulen, zumal die Gymnasien, ein
dringt, wo der tote Buchstabe schon allzulange geherrscht hat', ein Satz, der 
die ganze ernste Arbeit einer aufopferungsvollen Schar von Gymnasiallehrern 
vor der Offentlichkeit als nicht geschehen brandmarkt. 

Geradezu zum Schauspiel wird aber der Herr Professor, wenn er die Bio
logie beschwort, in diesen toten Leib des Gymnasiums Leben zu bringen. Was 
hat die Biologie, die Lehre vom physischen Leben, mit dem Leben zu tun, um 
das es sich bei der Erziehung handelt, dem Leben der Geistes- und Willens
kriifte? Hat del' Herr Professor nie Toistois Buch 'Vom Leben' gelesen, wo von 
den zwei Arten Leben die Rede ist? Als Wissenschaft ist die Biologie Syste
matik, die eben nur so viel geistiges Leben zu erwecken vermag, wie irgendeine 
andere Wissenschaft auch, sagen wir Physik oder Chemie, nicht mehr. Ich wei8 
nicht, ob der Herr Professor sich tiefer mit dieser Wissenschaft eingelassen hat. 
Sie ist sehr interessant, sehr abstrakt, es lassen sich gerade ffir die Piidagogik 
ausgezeichnete RegeIn daraus ableiten, da die Gesetze des Wachstums in der 
Korperwelt eine merkwiirdige Ubereinstimmung zeigen mit den Gesetzen gei
stigen Wachstums; das ist wichtig fiir den Erzieher! Wie aber diese Biologie 
'das tote Wissen zu lebendigem Konnen umgestaIten solI', das ist das Geheimnis 
des Herrn Professors; oder glaubt er, daB man allein in den natnrwissenschaft
lichen Fiichern 'nachdenke und schlie8e'? Oder was denkt er sich unter 'Be
obachten' in del' Schule? Von 'Beobachten' kann in der Schule iiberhaupt nicht 
die Rede sein. Dazu fehlt es an Material und an Zeit und an der Fiihigkeit des 
jugendlichen Alters. Unter dies em Wort verbirgt sich nichts weiter als die 'An
schauung'. Davon allzuviel zu erwarten, etwa eine Belebl1ng des toten Wissens, 
haben praktische Schulmiinner seit liingerer Zeit aufgegeben. 

Die Naturwissenschaft hat iiberhaupt eine bOse Verwirrung in den Kopfen 
der Reformer angerichtet. Weil N aturgesetze induktiv durch Herbeischaffung 
eines ungeheuren Materials belegt werden (denn daB sie auch auf induktivem 
Wege gewonnen werden, das bestreiten die Philosophen aufs heftigste!), wollen 
z. B. die Reformer die Grammatik auf induktivem Wege an die Schiiler bringen. 
Das ist ja ein frevles Spiel mit einem Wortel Was geschieht, ist hOchstens ein 
Zusammenlesen einiger Deklinations- und Konjagationsformen nach einem vom 
Lehrer gegebenen Schema. Die wirkliche Induktion wiirde nicht Zeit ersparen, 
wie der Herr Professor zur Stiitzung des Lieblingsgedankens der Reformer 
meint, sondern fordern. Das ist ganz klar! Die Methode der Induktion hat 
schon deshalb gar nichts auf der Schule zu tun, weil es eine Forschungsmethode 
ist, die Schule aber die Sprache nicht als Forschungsgegenstand zu be
handeln hat, Rondern sie lehrt als Werkzeug der Bildung. Die Induktion 
haben hier zum Gliick die Grammatiker schon lange besorgt und in der Gram
matik das fertige Werkzeug der Spracherlernung geschaffen. 

Was der Herr Professor unter del' 'Neubegriindung von Philosophie, Piida-
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gogik und. Linguistik durch die Naturwissenschaften' versteht, dariiber ware 
auch noch manches zu erfragen. Der Herr Professor hat entschieden eine irrige 
V orstellung davon. In der Linguistik wollen wir es fiir die Phonetik zugeben, 
in der Padagogik fUr die Erforschung der Ermiidungserscheinungen und einige 
hygienische Verbesserungen; die korperlichen Ubungen dagegen gehen doch 
wohl bereits auf den Turnvater zuriick. Was gar die Philosophie angeht, so ist 
sie schon langere Zeit dabei, ihren Fehler einzusehen und sich aus der allzu 
groBen Nahe der Naturwissenschaft, in die sie eine Zeitlang gar nicht iiberall 
zu ihrem Nutzen geraten war, energisch zu entfernen. Es wird ihr ballge vor 
dieser engen Nachbarschaft, besonders auch weil die Naturforscher sich plOtz
lich als Philosophen fiihlten und dabei arges Unkraut in die Garten der Philo
sophie saten. Man ist beim Jaten! Seit Darwin waren die Naturforscher sehr 
unbescheiden geworden. Sie lebten in dem Irrtum, die Naturwissenschaft und 
ihre Vertreter konnten der Kultur die Wege weisen, der Menschheit ein 'Du 
sollst!' geben. Das verbietet sich aus mehreren Grunden. Die Wissenschaft hat 
es mit der Feststellung von Tatsachen zu tun. Der naturwissenschaftliche Blick 
ist auf das Seiende gerichtet, heute sogar am andauerndsten und eindring
lichsten auf die ersten Anfange, das Elementarste. Die geistigen Werkzeuge 
dieser Arbeit sind: Verstand, Vorsicht, Kalte, Abwarten, langes Nichtentscheiden, 
Schweben. Die Kultur dagegen hat es mit dem Nochnichtseienden, mit dem 
Herauffuhren eines neuen Zustandes zu tun. Dazu sind geistige Eigenschaften 
notig, die denen gerade entgegengesetzt sind, die den groBen Forscher machen: 
del' sehnsuchtige Blick auf das 'W ohin'?, nicht der betrachtende Blick auf das 
'W oher'?, eine leidenschaftliche, schopferische Gemiitsart, der Trieb des groBen 
Liebens und Hassens, der gewollten Beschrankung, des ausschlieBenden Ge
schmacks, des gestaltenden W ollens: alles Eigenschaften, die dem Forscher ab
gehen m ii sse n, weil sie ihm hinderlich sind fur seine Aufgabe. 

Allein Goethe, der Universalbegabte, vermochte Forschung und Gestaltung 
zu vereinigen. Und aus dieser Vereinigung ging GroBes hervor: ein neuer Be
griff der Natur, der bestimmt ist, auch aller Erziehung die Wege zu weisen. 
Nach seinen Jugendschwarmereien sind ihm die Augen dariiber aufgegangen, 
daB die Rousseausche Natur nirgends besteht als Anfang, daB sie nur denkbar 
ist als Ende, als Ziel, daB die Natur nicht aIle in erforscht werden will, son
dern daB sie gewollt, erworben, erkiimpft werden muB, daB sie nicht im Walde 
der Romantik liegt, daB sie durch Zucht erarbeitet werden muB. Seine groBe 
Erkenntnis war: zur N atur fiihrt allein die Kultur. Der Mensch ist ein 
Chaos; festgefUgte Natur wird er erst durch die Zucht und das MaB, durch 
Unterdriickung bestimmter Neigungen, durch Aufziichtung anderer. Natur ist ihm 
nicht mehr das Gewordene, das Seiende, sondern das, was Leben, Wachstum 
hat. Er sieht, es bedad del' Erwerbung, der Herauffiihrung einer Natur; wedel' 
mit dem naturwissenschaftlichen K6nstatieren ist es getan noch mit dem Ausleben 
nach Art der Revolutionsfreiheit und der literarisch - kiinstlerischen Romantik. 
Er sieht, daB die Natur eine nie endende Geburt und Zeugung aus tatigen 
Kraften ist, und daB diese Krafte im Menschen, als BewuBtsein und Wille, der 
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N atur selbst das Ziel der Entwicklung und den Weg dahin zeigen wollen und 
miissen, daB das Ziel erst den Bogen spannt. Dies ist sein neuer Begriff der 
Natur, den er im Umgang mit den Griechen erwarb; und sofort ging er an die 
Erschaffung dieser Natur in sich. Da bei war er, als er Schillers garenden Be
griff von Freiheit und Natur zuriickwies, als er sich VOl' der Revolution ver
schloJ3, als er die Romantik ablehnte. 

Dagegen betrachtet sind die reinen Forscher die Totengraber der Natul'. 
Das Nichts-als-Forschen ist das Ende des Lebens. Schon sind sie dabei, das Ge
wordene, das Bestehende als das Zurechtbestehende, als das Ende anzuerkennen; 
sie wenden den Blick zuriick auf das Tier, urn sich von ihm AufschluB geben 
zu lassen iiber das 'Vesen und die Wachstumsbedingungen des Menschen. Es 
ist kein Geheimnis, daB die ausschlieBliche Betrachtung des Seienden ethisch 
indifferent, zum Handeln untiichtig macht. Ihr Wesen ist das Allesgeltenlassen 
und damit der Stillstand oder Zerfall. Man wagt es nicht mehr, zu wollen 
gegen die bestehende Natur fiir die kommende. Der allzu lange Blick auf die 
niederen Formen der Natur, die auf dem Wege der Entwicklung liegen, hat 
das Auge lichtscheu gemacht und stumpf fiir die Natur, die geboren werden 
will und zum Lichte drangt. 

Und sie sollten uns fiihren konnen? Nein, die Naturforscher konnen nicht 
die Wegweiser der Menschheit sein! Der Beitrag der Naturwissenschaften zur 
Kultur (von ihrem praktischen Werte reden wir hier nicht!) ist ihre retar
dierende und korrigierende Wirkung gegeniiber utopischen Bestrebungen von 
Sch warm ern und falschen Propheten. 

Dazu brauchen wir sie in der Kulturfrage. Zum Aufstellen der Ziele der 
Menschheit aber bedan es anderer Geister, anderer Menschen: der groBen Un
befriedigten, der groBen Sehnsiichtigen, der groBen Seher, der groBen Woller, 
der groBen Wachser. W 0 die N aturforscher gar als padagogische Reformer 
und philosophische Kulturbringer Wandervortrage halten, da verhiillen Philo
sophie und Kultur ihr Haupt. Aile Achtung vor den Naturforschern Hackel 
und Ostwald, aber was fiir zwei philosophische Gestalten! 

Doch kehren wir zum Herrn Professor zuriick! Er fragt mit deutlich fiihl
barem Spott, ob das Gymnasium die rechte 'Geistes- und Charakterbildung der 
Jugend' gewahrleiste. Das ist mindestens gewagt, Herr Professor, solange man 
nichts an die Stelle dessen zu setzen hat, was man ums~oBen mochte. Mit einer 
haBerfiillten Handbewegung schiebt man das Gymnasium beiseite, das im Grie
chischen das bisher einzige Kulturwerkzeug hat. Was haben die Realanstalten 
an seine Stelle zu setzen? Wollen sie die einzigen Erzieher des V olkes werden, 
so haben wir eine Antwort auf diese Frage zu verIangen. Es fehlt ihnen heute 
noch an jedem kulturellen Ziel. Was die Reformer bis heute erarbeitet haben, 
ist nur elementarste Sprachlehrertechnik fiir die unteren Klassen. Es 
fehlt an jedem Gesichtspunkt fiir die kulturelle Ausnutzung der neueren Lite
ratur, es fehlt an jed em brauchbaren Werkzeug, an jedem Fingerzeig auch nur, 
wie die ungeheure Masse der englischen und franzosischen Literatur zu niitzen 
sei. Die Reformer haben sich das Schlagwort der Altertumswissenschaft ange-



69] Antwort auf Vietors 'Ende der Schulreform?' 13 

eignet: Einfiihrung in das Geistes- und Kulturleben des englischen und franzo
sischen Volkes. Wie dies zu machen sei, daruber ist Schweigen; denn es wird 
doch kein ernster Mensch die Reformbucher, die englisches Schulleben, London, 
Parlament usw. behandeln, als Einfuhrungen in das englische Geistesleben gelten 
lassen wollen, oder behaupten, mit Schulausgaben von englischen Rednern, 
Philosophen usw. oder mit Kompendien der englischen Literaturgeschichte sei 
diese Aufgabe gelost. Die Aufgabe, hier ein Kulturwerkzeug herzustellen, ist 
auch del' Stoffmasse gegenuber, die taglich anschwillt, so ungeheuer schwer, 
das Kulturmaterial ist in ihr so zerstreut, daB es kaum zu verwundern ist, daB 
es noch nicht hergestellt ist. Ob es uberhaupt je gelingt, daraus ein vollwertiges 
Kulturwerkzeug zusammenzuarbeiten? Trotzdem; warum laBt man uns hier 
warten und schreibt Abhandlungen uber das Gymnasium? Die Realschule ist 
da; beweist, daB ihr eine Kulturanstalt daraus roachen konnt! Um so mehr 
ziemte sich Bescheidenheit, wenn man es mit einem Gegner zu tun hat, der 
voll gerustet ist! Es ist ja zudem ein offenes Geheimnis, daB selbst das, was 
ausgearbeitet worden ist, die Methode der elementaren Spracherlernung, nicht 
gehalten hat, was man von ihr vorher sagte. Die Lehrerschaft im gro1.\en und 
ganzen ruckt ab von der neuen Methode; nicht einmal in erster Linie, weil 
selbst die pra.ktischen Sprachergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, 
sondern weil bei dem Reformbetrieb eine geistige Zuchtlosigkeit eingetreten ist, 
die ihre schlimmen Wirkungen auch auf die anderen Lehrfacher ubertragen 
hat, so das Deutsche, die Mathema.tik. Man schreit nach PlOtz und Ostermann! 

Wir leugnen nicht die Nutzlichkeit der Realschulen, ja ihre Unentbehrlich
keitj wir behaupten nur ihre bisher vollige Hilflosigkeit in kulturellen Dingen, 
ihre Unzulanglichkeit fiir die Aufgabe der Kultur und damit ihre ganzliche 
Unfiihigkeit, an Stelle des Gymnasiums die Fuhrullg des Geisteslebens del' Nation 
zu ubernehmen. Die Aufgabe del' Erziehung zur Kultur weisen wir den Real
anstaIten mit ihren Mitteln ebenso zu wie dem Gymnasium mit seinem Werk
zeug des <kiechischen. Wir wollen die Realschule so wenig wie das Gymnasium 
zu einer bloBen Vorschule der Universitat degradieren. Aber dieser Aufgabe wird 
die Realschule nicht gerecht durch gehassige Kritik am Gymnasium, sondern 
einzig und allein durch Selbstkritik und A rbeit an sich selbst. Lasse sie das 
Gymnasium in Frieden und befasse sie sich mit der Scharfmachung ihres 
Werkzeugsl Bis jetzt vertreten die Herren Reformer eine vollig anarchische 
Padagogik. Es fehIt ihr jedes Ziel. Sie glauben an irgendeine Entwicklung, die 
sich schon von selbst mache, wenn man ihr Zeit lasse. 

Fragen wir doch auch einmal: Was ware denn die weitere Folge, wenn die 
Ausmerzung des Griechischen aus dem Gymnasium gelange? Es gabe dann auch 
kein Studium des Altertums anf den Universitaten mehr, denn es gabe keine 
aItphilologischen Lehrer mehr, die ja heute die groBe Masse del' ZubOrer bilden. 
Es blieben vielleicht noch ein paar Lehrstuhle bestehen fiir Griechisch und La
teinisch, fiir reine Sprach- und Literaturforschung, wie heute fiir Sanskrit. Es 
gingen nicht mehr Hunderte von jungen Menschen als Verkiinder del' Antike 
ins V olk zuruck. Das Altertum ware als lebendige Kraft aus dem Leben der 
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Nation ausgeschieden. Es bildete noch einen Gegenstand del' WiBbegier solcher 
Menschen, die heute 'Obersetzungen aus dem Sanskrit oder Chinesischen lesen. 
Niemand hatte mehr die Moglichkeit, sich den Quellen zu nahen, auBer den paar 
Forschern, und die taten es nur zu wissenschaftlichen Zwecken. Und wem soll 
die Antike weichen nach dem Plane des Herrn Professors? Del' Biologie, dem 
Zeichnen und der Biirgerkunde! Hat man wirklich richtig gesehen? Ja, da steht 
es auf S. 14 und 15 seiner Schrift. 

WeI' erkannt hat, was die Antike seither fiir die deutsche Kultur geleistet 
hat, del' weiB, was mit ihr unersetzlich verloren geht. Die Arbeit an wirklich 
schweren Aufgaben, wie sie die griechische Sprache und die Vertiefung in die 
griechische Geisteswelt stent, ist ein notwendiges Erfordernis zur Heranbildung 
hochster Intelligenzen. Die Schwere der Aufgabe ist ein unerliiBlicher Faktor 
bei der Entwicklung geistiger Energie und gewisser Mchster Geisteskrafte. An 
geringeren Aufgaben sind diese nicht zu entwickeln. LaBt nur die Reformer 
schalten mit unseren Kulturmitteln, wie sie wollen, und alles Hohe wird nieder 
gemacht werden. In geistigen Dingen ist die Regierung der Demokratie die 
Regierung del' Flachheit. Hohe, feine Geister waren abgeschnitten von den 
Mitteln hoher, feiner Kultur, ihre besten Krafte konnten sich nie entfalten, weil 
man ihnen nul' die geistige N ahrung des Durchschnittsmenschen gabe. 

Abel' was gilt das dem Herrn Professor? Er entwickelt auf S. 13 seiner 
Schrift die tLogik del' Tatsachen', die es verlangt, daB Lateinisch und Grie
chisch teinen neuen Abzug erfahren miissen', bei welchem Abzug, wie wir sehen 
werden, schlieBlich vom Griechischen nichts iibrig bleibt. Wir wei sen diese 
Logik zuriick, weil uns die Grundannahme fiir irrig gilt, daB die Lehrplane in 
der Entwicklung von 1856 bis 1901 auf dem l'echten Weg gewesen seien. Diese 
Entwicklung hat sich keineswegs nach piidagogischen Gesichtspunkten vollzogen, 
wie der Herr Professor selbst zugibt, sondern ist ein tastendes, hasten des, stol
perndes Anpassen an den Wechsel del' auBeren LebensverhiHtnisse gewesen. 
We1' diese Irrfahrten der Lehrplane in der kurzen Zusammendrangung liest, wie 
sie auf Seite 8-10 der Broschiire Professor Vieto1's gegeben ist, del' kann nul' 
ein wehmiitiges Kopfschiitteln dafiir haben, abel' nicht daran denken, diese Lehr
plane als Grundlage 10gische1' Folgerungen zu beniitzen. Der Irrtum war, das 
Gymnasium miisse als einzige Anstalt allen neuen Anspriichen geniigen. Von 
diesem Irrtum ist man zuriickgekommen. Die Realanstalten haben sich ent
wickelt, haben einen Teil del' neuen Anspriiche auf ihren Riicken genommen, 
und der Konigsfriede von 1901 hat dies bestatigt, indem er die Gleichberech
tigung del' drei Anstalten anerkannte. Die Logik, die sich aus dies en Tatsachen 
ergibt, fiihrt uns zu einem ganz anderen SchluB als dem des Herrn Professors. 
Hat ein verniinftiger Mann einen falschen Weg eingeschlagen, so geht er nicht 
trotzig darauf weiter, sondern kehrt, wenn er den Irrtum merkt, zu del' Stelle 
zurilck, von del' ab er in die falsche Richtung kam, sieht sich dort von neuem 
und kliiger um und schlagt dann den richtigen Weg ein, bleibt aber nicht 
stehen, Herr Professor. Nein, wir sind noch nicht am Ende der Schulreform! 
Nach del' tLogik del' Tatsachen' hat sich zunachst das Gymnasium wieder zu 
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befreien von den Lasten, die ihm von 1856 bis 1901 auferlegt wurden, und 
diese Lasten sind vor allem die neueren Sprachen. 

Wenn der Herr Professol· S. 16 erkHirt, 'die Unterrichtsverwaltung sei seit 
1891 in einem Zusatz zu den tabellarischen LehrpHinen dem Gedanken der 
«Drallgabe» des Griechischen im Gymnasium sehr ernstlich nahergetreten', so 
iet dies denn doch eine vollige Verkennung, gegen die die Unterrichtsverwaltung 
energisch in Schutz zu nehmen ist. Es handelt sich bei diesem Zusatz keines
wegs um einen prinzipiellell VorstoB gegen die Schulgattung des Gymnasiums, 
sondern einfach um die Erlaubnis, aus lokalen Grunden an Stelle des Gymna
siums eben 'ein halbes Gymnasium und eine halbe Realanstalt' zu setzen. Der 
spottisehe Satz: 'Das sieM doch nicht so aus, als ob man hoheren Orts von 
der Vorzuglichkeit der Gymnasialvorbildung noch so ganz fest uberzeugt ware' 
ist deshalb als SchluBfolgerung aus falschen Vordersatzen hinfallig, Herr Pro
fessor, und nur ein AusfluB Ihrer Herzenssehnsucht. Was soil aber gar die Be
schworung des Schattens des seit einem halben Jahrhundert verblichenen Lud
wig Wiese? Was sollen die Klagen damaliger Universitatslehrer beweisen gegen 
das heutige Gymnasium? MuB der Herr Professor ein halbes Jahrhundert zu
ruekgreifen, urn Klagen gegen das Gymnasium zu finden? Nein, da ist ZUlli 

Gliick auch noch ein zeitgen08sischer Rektor, der klagt, in Miinchen! 
Was die Entriistung des Herrn Professors angeht dariiber, daB die Gleich

berechtigung der drei hoheren Anstalten nur auf dem Papier stehe, daB in der 
Tat aber die Ungleichheit weiterlebe, weil 'das Gymnasium den Weg zum 
Studium aller Fakultaten eroffnet', wahrend man yom Realschulabiturienten, der 
Theologie, Geschichte oder Rechtswissensehaft studieren will, ein Naehexamen 
in den alten Sprachen verlange, so sehe ieh wahrlieh nieM ein, wie man dies 
andern soIl. Man miiBte vielleieht den Gymnasiasten verbieten, diese Spraehen 
zu lernen. Ja, das ist eben der Ausweg, auf den der Herr Professor drangt. 
Zum Teufel die Freiheit! Es lebe die Gleiehheit! Gleiehheit ist aber nur mog
lich auf dem Boden hoffnungsloser MittelmaBigkeit. Der Kampf des Herrn 
Professors gegen den Glauben, daB 'Grieehiseh und Lateinisch ein notwendiger 
Bestandteil fiir die Universitatsstudien' ii ber ha u pt sei, ist aber wirklieh ein 
Kampf gegen Windmiihlen, ein geharnisehter Ritter ist dieser Glaube wabr
haftig nieht mehr; der Konigsfriede hat diesen Kampf gegenstandslos gemacht. 

Eher einer Ansieht mit dem Herrn Professor waren wir, wenn er verlangte, 
daB an manchen Orten Deutscblands an die Stelle des Gymnasiums eine Real
anstalt gesetzt werde, falls man gleiehzeitig fiir lateinisehen und grieehischen 
Ersatzunterricbt sorgte fiir solcha Schiiler, deren Eltern ihren Kindem eine 
klassische Bildung zu geben wiinschen. In dies em Kampf gegen die Gymnasien, 
nicht gegen das Gymnasium, wiirden wir ihm vielleicht sogar die Hand reichenj 
was wir ihm veriibeln, ist nur, daB er als Reformer, d. h. Vernichter des Gym
nasiums selbst, auftritt. Auch wir wollen eine Reform des Gymnasiullls, aber 
nicht die Reform Herm V ietors. 

U nsere Reform will die Aristokratisierung des Gymnasiums. Mogen es die 
Arbeiter im Weinberg des Staates, der Wissenschaft, der Industrie, des Handels 



16 G. A. O. Collischonn: Hands off! [72 

verlassen, damit nur die Aristokraten des Geistes iibrig bleiben, die Feinfuhligsten, 
die Sehnsuchtigsten nach Bildung, Erziehung, Kultur. Sie sollen im Gymnasium 
'unzeitgemaB' leben lernen, um spater die Zeit beurteilen und beherrschen zu 
konnen, nicht von ihr beherrscht zu werden. Das ist es gerade, was den Re
formern fehlt, der unzeitgemaBe Blick. Sie haben sich nie eine Vorstellung da
von gemacht, was der Mensch sein konn te; darum sehen sie auch nicht, wie 
er heute ist: formlos und haltlos, und sind zufrieden mit ihm und- mit sich. 
Die Jugend erziehen, das sollte heiBen, sie zwingen, etwas GroBes anzusehen 
und 9twas GroBem nachzuleben. Charakter, nach dem man man heute so laut 
ruft, ist nichts als der rocher de bronze einer kompakten Masse gleich
artiger Vorstellungen, die sich um ein Ziel ballen. Dieser rocher de bronze 
orientiert dann alle Geistes- und Willenskrafte, wie der Pol die Magnetnadel. 
Ein Mensch von Charakter ist einfach ein Mensch, der jederzeit eine bestimmte 
Gruppe .von Vorstellungen im Vordergrund des BewuBtseins erhalt durch Vor
satz und Gewohnung und sich dadurch Unabhangigkeit der Triebe und Nerven 
verschafft von den zufalligen Reizen del' Umwelt. Was man so landlaufig unter 
Charakter versteht, ist nichts weiter als Temperament, das allerdings bei 
charakterlosen Menschen vollig an die Stelle des Charakters tritt, wahrend beim 
wahren Charakter das Temperament nur dessen affektive Grundlage bildet. 
Eben zu Charakteren wollen wir die Jugend auf dem Gymnasium erziehen, 
indem wir ihr den Geist und das Herz fullen mit den Bildern groBen Menschen
tums. Diesen rocher de bronze wollen wir ihr geben, damit sie einst zum Fuhrer 
des V olkes werden kann, denn von wahrhaft Edlen hat sich unser Yolk noch 
immer fiihren lassen von den Tagen Luthers und Goethes bis zu den Tagen 
Bismarcks und Nietzsches. 

Es kann nicht wundernehmen, daB der Herr Professor, sanft hinabgleitend 
auf dem Strome seiner 'Logik der Tatsachen' und seiner schultechnischen Er
wagungen, auch beim letzten Schlagwort des Zeitgeistes ankommt, bei allem 
Gegenteil unserer Wiinsche: der Einheitsschule. Wenn Comenius, del' Hei
Ege der Elnheitsschulmanner, herabsehen konnte auf seine heutigen Junger, er 
wiirde lachen oder weinen. Er lebte in einer diirftigen Zeit und batte fUr sie 
zu sorgen. Lebte er heute im Angesicht del' Aufgaben unserer Zeit, er ware 
del' erbittertste Feind der Einheitsschule. 

Ich frage den Herrn Professor: Hat er die Bucher von Hies 1) und MulIerS) 
iiber die Einheitsschule gelesen? Diese Bucher sind so zerschmetternd fur den 
Gedanken del' Einheitsschule, daB man sie nur totschweigen oder voll an
erkennen kann. Ich verweise deshalb hier ausdrucklich auf diese Bucher und 
beschranke mich nur auf ein paar kurze Bemerkungen zur Einheitsscbule. Es 
ist nicht zu leugnen, das Frankfurter Reformgymnasium ist der erste wirkliche 
Fehltritt auf der Laufbahn des Gymnasiums, der erste Schritt im Geiste jener 
'Einheitsschule'. Man hat Grund nachzudenken, wenn man vom Feinde gelobt 

1) Ries, Die Gefahren del' allgemeinen Volksschule. Frankfurt a. M. 1901. 
I) Miiller, Die Gefahren der Einheitsschule. Giesen 1907. 
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wird, wie es hier dieser Form des Gymnasiums aus dem Munde Herrn Pro
fessor Vietors widerfahrt. Dies Gymnasium verliert drei kostbare Jahre an die 
Erlernung des Franzosischen, einer Sprache, die man sonst im Gymnasium 
nebenher erlernt, die als Grundlage del' grammatischen Schulung und als Werk
zeug grammatischer Geisteszucht von sehr zweifelhaftem Werte ist, jedenfalls 
dem Lateinischen nicht entfernt gleichkommt (ich rede als Neuphilologe, del' 
die Sache kennt), drei Jahre, in denen sich das Lateinische mit ehernem Griffe] 
in das Gedachtnis del' Schuler eingraben sollte. Die leidigste Folge ist abel', 
daB nun das im vierten Jahre einsetzende Lateinisch das Griechische in die vier 
obersten Jahre zusammendrangt, wo wedel' das Gedachtnis mehr so tragfahig 
ist, noch auch die Willigkeit des heranwachsenden jungen Menschen da ist, sich 
mit del' Erlernung del' Elemente einer neuen, sehr schweren Sprache herum
zuschlagen. Es ist ferner keineswegs dasselbe, ob ich die Zahl von, sagen wir, 
36 Lehrstunden dadurch erreiche, daB ich in sechs Jahren je 6 oder daB ich 
in vier Jahren je 9 Stunden erteile. Die Hauptsache sind nicht die Kenntnisse, 
die sich bei del' Prufung zeigen, sondern die Eindrucke und Krafte, die in 
langem Umgang gewonnen sind. Mit den in kurzer Zeit erworbenen Kenntnissen 
heiBt es nur allzusehr: Wie gewonnen, so zerronnenl 

So kommt denn auch das Reformgymnasium sofort in groBe Not, wenn es 
sich um Herabsetzung del' wochentlichen Stundenzahl handelt, del' wir nicht 
vollig abweisend gegenuberstehen. Bei bloB vierjahrigem griechischem Unter
richt ist eben ein unersetzlicher Verlust, was sich, auf sechs Jahre verteilt, er
tragen lieBe. 

Diese Form des Gymnasiums bietet denn auch dem Herm Professor die 
Gelegenheit, durch ein sehr einfaches Verfahren die Einheitsschule herzustellen 
und zugleich das verhaBte Griechisch loszuwerden. Er schiebt namlich unter das 
Franzosische noch das Englische, das er besonders als Weltsprache von unge
heurer Quantitat empfiehlt (the biggest show of the world!); und unter das Eng
lische schiebt er wieder das Deutsche. SoIl jetzt am Ende gar durch das Deutsche 
die grammatische Elementararbeit geleistet werden? Das hat doch schon Jacob 
Grimm verboten! Abel' verfolgen wir diese Art Maulwurfsarbeit des Herrn Pro
fessors weiter. Er ist so emsig tatig unter der Erde, daB man versucht ware 
ihm zuzurufen, wie Hamlet dem Geist: 'Brav, alter Maulwurf! Wuhlst so hurtig 
fort? 0 trefflicher Minierer!' Aber, passen Sie auf, wie er es macht! Jetzt 
buckt er sich und stemmt sich mit dem Rucken unter. Del' Druck setzt sich 
von unten nach oben fort, das Deutsche heht das Englische, das Englische das 
Franzosische, das Franzosische das Lateinische, das Lateinische das Griechische, 
und dieses verschwindet im we sen los en Raume. Del' Herr Professor richtet sich 
auf mit verbindlichem Lacheln und zeigt dem Publikum die leere Stiitte. Nul' 
ein kleiner Druck, meine Herrschaften! 'Nul' ein Federzug an maBgebender Stelle!' 

Sieht man, wie die Einheitsschule wirkt'? Fur Englisch sieben Jahre, fur 
Franzosisch funf Jahre, fur Lateinisch drei Jahre, fur Griechisch wahlfreie zwei 
Jahre oder nichts. Traut man seinen Ohren? Fur die leichteste Sprache die 
langste Zeitl Sieben ganze Jahre Englisch! 'Toledo, Ihr seid ein Mann. Schutzt 

2 
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mich vor dies em Priester!' Was hier fiir Lateinisch und Griechisch iibrigbleibt, 
genugt nicht, auch nur einen (Hauch' davon zu verspuren! Also besser, hinaus 
aus dem Tempel dam it, das ist dann auch unsere Meinung. 

Und in diese Einheitsschule soil sich nun der ganze, ungeteilte Strom der 
schulpfl.ichtigen Jugend ergieBen, wenn es den Reformern gelingt, auch noch 
an Stelle der Vorschulen uberall die Volksschule zu setzen! Dies heiBt, zu dem 
unertraglichen Druck, der von den leichten Sprachen auf die schweren ausgeubt 
wird, kommt jetzt noch der Druck des ungeheuren Ballastes der Schwachen 
und Schwachsten, der Druck der Unbegabten auf die Begabten. Das Kind aus 
gebildeter Familie wird in den ersten sieben Jahren, in denen es sprachlich nur 
mit elementarem Deutsch beschaftigt wird, das es bereits kann, das die Kinder 
des Volks aber erst muhsam erlernen mussen, durch geistige Untererniihrung 
nervos gemacht; denn nervos wird der, der mehr leisten soli, als er kann, aber 
noch mehr der, der weniger leisten soli, als er kann. Aus Mangel an einer 
Aufgabe, die seinen wirklichen Kraften entspricht, wird es so in Grund und 
Boden geistig vel'wahrlost, daB es ohne Zucht und Willen beirn Englischen an
kommt, aus dessen vollig grammatikloser Schule es noch zuchtloser beirn Fran
zosischen ankommen wird, dessen Grammatik auch nicht die notige Formen
straffheit hat, um noch viel zu bessern. Aber die Grammatik ist ja fur die 
Herren Reformer etwas Veraltetesl Wir bekennen, daB sie fiir uns immer noch 
das Ruckgrat bedeutet, Zucht, Energie, Arbeit, und daB die grammatischen 
Schemata die erste Einfiihrung des Kindes in philosophisches Denken bedeuten. 
lch mochte SchUler von solcher Vorbildung nicht Lateinisch lehren, von Grie
chisch ganz zu schweigen, aber auch nicht Mathematik oder Deutsch! 

Englisch, Franzosisch, Lateinisch: das nennt man den Ubergang vom 
Leichteren zum Schwereren, ich nenne das den Weg zur Vernichtung jeder 
Geisteszucht; man konnte die Facher zur Erreichung dieses Ziels nicht raffi
nierter anordnen. Jede Arbeitsenergie geht dabei zugrunde. Das liignerische 
Wort von. der (spielenden Erlernung' ist zum Fluch der Jugend geworden. Die 
(weitverbreitete Schlaffheit und Al'beitsunlust der Jugend', die auch der Herr 
Professor feststellt, mag ihre N ahrun g im Zeitgeist finden, ihre Wurzel hat 
sie in der Schule in dem energielosen, spielenden Treiben der neuen Methode, 
die Anforderungen nur an den Lehrer stelIt, in der mit dieser Methode Hand 
in Hand gehenden Minderung oder A bschaffung ernster, selbstandiger, festvor
geschriebener Hausarbeit; denn allein Hausarbeit hat stahlenden Charakter. Sie 
will aber der Herr Professor nun gar (auf ein Minimum beschranken' und sie 
zum Teil durch Wandern, Sport und Spiel ersetzen, zum Teil durch eine ganz 
utopische 'Beschaftigung der Schuler nach eigenem Geschmack'. lch meine, der 
Herr Professor solIte wissen, daB man selbst noch fiir Studenten Seminare er
richten muB, d. h. Anstalten, in den en sie arbeiten lemen, weil sie eben nicht 
imstande sind, sich (nach eigenem Geschmack' zu betatigen, weil sie dazu zu 
unreif sind. Und nun will der Herr Professor diese Fahigkeit Schulern zu
erkennen? Das ist wirklich nicht sein Ernst! Oder versteht er vielleicht unter 
dem 'eigenen Geschmack' gar keine Arbeit, sondern Spielereien? Und was den 
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eigentlichen Sport angeht nach englischer Art, so ist er gut fur das Yolk als 
Ablenkung von Trunk und Laster. Fur das geistige Leben ist er der Tod. 

Die fest vorgescbriebene Hausarbeit ist schon deswegen gar nicht zu ent
behren, weil wirkliches Fortkommen, wirklicher Erwerb von Kenntnissen dem 
Durchschnittsschiiler iiberhaupt nur moglich ist durch hauslichen FleiB und 
weil wirkliche, akti ve Geistesarbeit iiberhaupt nicht im Drill des Schulzimmers 
nach ausgeklugelten Methoden zu Ieisten ist, sondern allein am stillen Arbeits
tisch des Hauses, wo nicht die Klasse, sondern die Begabung des Schulers das 
Tempo angibt. Ohne Hausarbeit, d. h. wenn der SchUler nicht mit ernster V or
bereitung fur den Unterricht die Klasse betritt, wurde zudem der Unterricht 
selbst eine unertragliche Verkiimmerung und VerblOdung erfahren. Es ist ubrigens 
ein offenes Geheimnis unter Schulern, daB keine Dberburdung mit Haus
aufgaben be..steht, im Gegenteil. Man verwechsle doch nicht die Dberbiirdung 
der Lehrplane mit der Dberbiirdung del' Schiiler mit Arbeit! Was das Leben 
vom Menschen verlangt, ist in erster Linie Arbeit; es ist ein Verbrechen 
an del' Jugend, sie davon zu entwohnen, sie ihr vorzuenthalten! Wer uns 
endlich einmal von dem Aberglauben befreite, die Methode konne die Haus
arbeit ersetzen, die eigene Arbeit des Schiilers! Auch der Herr Professor 
lobt den zeitersparenden Wert del' 'direkten Methode'. Es handelt sich ja gar 
nicht urn Zeit, die ist nur den Englandern money, es handelt sich urn Erwerb 
von Geisteskraften! Keine Methode kann und darf die Arbeit des Schiilers er
setzen! Wenn je eine solche Methode erfunden wiirde, dann waren wir am Ende 
aller Kultur angelangt. N ach guter Dberlieferung sollen die Niirnberger ihren 
Trichter nicht verloren, sondern ein einsicbtiger Ratsherr solI ihn zum Nutzen 
gemeinen Wesens absichtlich nachtens zertriimmert haben! 

Es muB einmal ausgesprochen werden, die Reformer und Befurworter der 
Einheitsschule sind auf dem best en Wege, unser Schulwesen zum Infantilismus 
und Idiotismus herabzudriicken. Das Zeitalter des Kindes wird bei dem Idioten 
enden. In der Elementarschule beschaftigt man die Kinder in den ersten zwei 
Jahren gewaltsam mit Stabchenlegen, Kneten, Pinseln usw., wahrend sie aus 
eigenem Antrieb zum Lesen und Schreiben drangen, was jede Mutter bestatigen 
kann. Schon da beginnt also das spielerische Wesen an Stelle straffer Arbeits- und 
Denkzucht, das sich dann in der Reformmethode neuerdings bis ins Griechische 
hinauf durchsetzt. Die Folge liegt in der schwedischen Einheitsschule bereits vor 
aIler Augen: an Stelle von Goethe und Schiller, die man friiher dort las, sind Zei
tungsartikel und Stindes Frau Buchholz getreten! Daruber kann man ja so schon 
'Reformkonversation' machen. Es lebe das Idiotentum, zum Teufel del' Geist! 

Dber die traurigen Erfahrungen, die man mit der Einheitsschule in Skan
dinavien gemacht hat, lese man bei Muller nacho Vielleicht tut dies auch der 
Herr Professor. Da stehen betriibende Dinge aus dem Munde skandillavischer 
Schulmanner. Ob sie wohl del' Herr Professor kennt und doch die Einheits
schule auf der letzten Seite seiner Broschiire empfiehlt? Dber Amerika ist er 
sicher nicht recht orientiert, denn da hat gerade eine Bewegung 'Zuriick zu 
den Griechen!' eingesetzt. Es erklingt del' Ruf: We want idea7s! Die amerika-

2* 
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nische Einheitsschule, meine Herrn Reformer, ist nicht die letzte Bliite einer 
Entwicklung, sondern ihr armer Anfang, sie ist ein Vermachtnis aus der Zeit 
der geistigen Armut jenes Landes, einer Armut, die auch heute noch nicht 
iiberwunden ist, wenn man amerikanisches Geistesleben mit dem Europas ver
gleicht. Aber bereits drangt Amerika selbst heraus aus der Einheitsschule, die 
ihm zu enge wird. Die Differenzierung des Geisteslebens verlangt auch dort 
nach Differenzierung der Schulen. Raben die Reformer, die doch Englisch 
konnen, nie bei Smith und Spencer nachgelesen, was die Arbeitsteilung fiir die 
Zivilisation bedeutet? 

Aber heute sind ja soziale Argumente Mode. Es lebe der Zeitgeist! Die 
Einheitsschule soll dem sozialen Frieden dienen! Man spricht davon, als habe 
sie diese Wirkung in Amerika. Die Leute kennen Amerika nicht! Aber, das 
Arbeiterkind auf einer Schulbank mit dem Millionarssohnchen, welch riihrendes 
Bild! Man wird an Creuze erinnert. Der gute Creuze, die Revolution hat ihm 
seine Topfe zerschlagen. Wir wollen doch endlich einmal aufhoren, naiv zu 
sein! Die Zeiten sind zu ernst dazu. Ich meine, die franzosische Revolution 
sollte doch gelehrt haben, wie soziale Fragen gelOst werden. Nicht mit riihren
den Bildern, nicht in der Schule! Fur die Organisation der Schule diirfen nur 
erzieherische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Griinde maBgebend sein, keine 
sozialen. Ein padagogisch verfehlter Aufbau laBt sich durch keinen sozialen 
Grund rechtfertigen. DaB weltfremde Philosophen yom Standpunkte der Sozial
ethik aus Schulutopien aufstellen, hat seinen ethischen Wert; in der Praxis 
miissen sie Schiffbruch leiden, weil das Leben nicht von einer, sondern von 
allen Seiten seine Angriffe macht. 

Die Amerikaner sehen klarer als unsere Reformer. Es werden in Amerika 
Stimmen laut, die un sere geistige Uberlegenheit gerade auf die Differenzie
rung unseres Schulwesens zuruckfiihren. Und diese Stimmen haben recht. 
Eine einzige Schulgattung ist nicht mehr imstande, die Jugend vorzubereiten 
auf die ungeheuer differenzierten Anforderungen des modernen wissenschaftlichen 
und wirtschaftlichen Lebens. Fruhzeitig und einseitig mussen die verschiedenen 
Schulgattungen ihre Schiiler intellektuell auf den Weg fiihren, der sie fiir den 
ihnen bestimmten Lebensberuf auf die bestmogliche Weise vorbereitet. Die, die 
einst die Arbeiter in unserer hochst entwickelten Wirtschaft und Wissenschaft 
werden sollen, haben keine Zeit zu versaumen, in die rechte Bahn zu kommen. 

Dabei konnen und sollen trotzdem die verschiedenen Schulgattungen einen 
gleichen Geist pflegen. Diese Aufgabe hat unseres Erachtens besonders der 
deutsche Unterricht zu erfiillen. Wir lehnen zwar die volkischen Ubertreibungen 
abo Es gibt kein germanisches Kulturideal. Der Heliand steht neben dem 
Hildebrandslied, Iphigenie neben den Nib elun gen. Ein germanisches Kulturideal 
hatte entstehen konnen, wenn Christentum und Altertum nicht zu unsel'en Vor
fahren gekommen waren. Heute konnen wir so wenig zu W odan zuriick, wie 
die Perser zum Sonnendienst. Die Mittelglieder zwischen dem Anfang und heute 
fehlen, sie fehlen unersetzlich. Auch die volkischen Leute konnen aus der deut
schen Kunst und Literatur kein germanisches 'Du sollst!' aufstellen, weil die 
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altgermaniache und altdeutsche Dichtung wohl ein Mannesideal kennt, abel' kein 
Kulturideal, in del' mittelalterlichen auBer dem Ritterideal nul' das christliche 
und in der neuhochdeutschen Literatur nichts begegnet ala das christliche und 
das griechische Ideal. Es ist etwas nicbt germanisch, weil es in deutscher 
Sprache gescbrieben ist. In kultureller Hinsicht waren die besten Deutschen 
immer universal, sie haben sich nie eingeschlossen in die eugen Grenzen unseres 
Volkstums. Immel' blickten sie zu den Hohen del' Menschheit auf. Auch die 
Griechen waren ihnen nicht Auslander, sondern V orfabren. GeHinge es, die An
tike aus del' Schule zu verbannen, wir warden die hochsten und tiefsten Werke 
deutscben Gedankens nicbt mehr verstehen, eben weil diesel' an del' Antike 
emporgewachsen ist. WeI' konnte aucb Luther versteben, wenn er nicbts vom 
Wesen des Christentums erfaBt biitte? 

Es gibt kein germanisches Kulturideal, mogen wir es beklagen! Abel' es 
gibt eine deutsche Seele, einen deutscben Geist, ein deutsches Wesen, 
und dessen wollen wir froh werden. Ach, mit wie tiefer, inniger, eifersuchtiger 
Liebe biingt unser Herz an diesel' deutscben Seele uud ihrer Sprache! Wie 
stebt unserem Gemut das Nibelungenlied und Walter von del' Vogelweide so 
viel niiber als die Ilias und Anakreon. LaBt uns un sere Seele durchtriinken mit 
deutscbem Geist vom Hildebrandslied bis zu Raabe! Dazu solI del' deutscbe 
Unterricht dienen, del' Jugend eine rechte, tiefe Sebnsucht nacb deutschem Geist 
und deutschem Wesen in del' Seele zu wecken, die aIle Ausliinderei wegfegt 
wie ein Sturm. LaBt uns die Schiitze unseres Volkes YOI' ihr ausbreiten, daB sie 
begierig danach greift zu jeder Stunde! Denn wahrlicb die Schule soIl hier nur 
Anregerin sein und sich huten, des Guten zu viel zu tun in scbulmiiBiger Be
handlung un serer Dichter. Den deutschen Unterricbt will ich preisen, del' dies 
zuwege bringt, daB Deutsche Deutsches lesen. Er hat mehr fur sein Yolk getan 
als aller Reformunterricht zusammen, del' die Welt mit eklem Liirm erflillt. 

WeI' abel' entfremdet gerade das deutsche Yolk seiner Literatur? Nicht das 
Altertum, dem man dies torichterweise yorgeworfen hat, weil man ibm eben 
alles Yorwirft, sondern die neueren Sprachen. Sie geben unserer leidigen Aus
liinderei Nahrung. Man frage doch, was unsel'e Gebildeten lesen! Ausliindische 
Romane, schon um aich die erworbene Kenntnis del' fremden Spracbe zu er
haHen. Es erfiillt einen mit Zorn und Schmerz, wie wenige die besten deutschen 
Schriftsteller kennen. Fragt nur nach Gottbelf, Raabe, Stifter, Storm, Anzen
gruber uaw. Versanke dazu noch die griechische Welt, so waren wir bilflos ans 
Ausland ausgeliefert, an das gallische Gesellscbaftsideal und an das angelsiich
siscbe Sport- und Industl'ieideal. Davor schlieBen die Herrn Reformer die Augen 
wenn nur der Betrieb liiuft. Wir mochten mit Ruten dreinschlagen! 

Die Einheitsschule empfieblt man del' Leichtglaubigkeit noch mit einem 
letzten Schlagwort: del' Erleichterung del' Berufswahl. Man konne doch erst in 
einem gewissen Alter entscheiden, wofur sich ein Kind eigne, und dies Alter 
rucke eben die Einheitsschule hinauf. Schauen wir doch del' Wirklichkeit ins 
Gesicbtl Fur die erdruckende Mehrheit del' Menschen ist die Berufsfrage gar 
keine inn ere Lebensfrage. Die meisten wiihlen gar keinen Beruf, eben aus innerer 
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Berufslosigkeit, sie treten aus auBeren Grunden in ihn ein und sind glucklich 
dabei. Man dichte doch der Masse der Durchschnittsmenschen nicht die Schmer
zen eines verfehlten Berufes an, an denen nur .A.usnahmemenschen leiden. Die 
Berufswahl hat fast uberall ihren Grund in der sozialen Tradition der Familie, 
nicht in der Geistesstruktur des Kindes, und es ist auch gut so, sonst liefen 
lauter verfehlte Existenzen in der Welt herum, die zu keinem Beruf tau gen. 
Ob aber ein Kind Verstand genug hat, um uberhaupt in einer hoheren Schule 
fortzukommen, das stellt sich wahrhaftig zur Freude oder zum Leide der Eltern 
fruh genug heraus. Dazu ist es nicht notig, unser ganzes Schulwesen zu einer 
sozialen Filtrieranstalt fur Universitatsstudien zu machenl 

Eine notwendige Folge der Einheitsschule, die man ja auch deshalb empfiehlt, 
dam it bei Umschulungen keine Schwierigkeiten entstehen, ware die voilige Gleich
artigkeit der angewandten Methoden, dann aber auch die vollige Gleichheit aller 
Lehrbucher, denn die Verschiedenheit der Lehrbucher macht ja bei Umschulungen 
besondere Schwierigkeiten, und schlieBlich genau dasselbe .A.rbeitstempo, so daB 
man an einem bestimmten Monatsdatum an allen Schulen dasselbe Pensum zu 
erledigen hatte. Dies ist kein Wahngebilde, denn gerade unter dieser Regle
mentierung leidet heute schon die V olksschule. Dies wurde aber dreierlei be
deuten: jede methodische Selbstandigkeit des Lehrers und damit jede individuelle 
Gestaltung des Unterrichts, das Beste, was der Lehrer geben kann, ware unter
sagt, der Verbesserung der Lehrbiicher ware Stillstand geboten, die allein mog
lich ist bei freiem Wettbewerb und der .A.ussicht auf Einfiihrung del' Bucher, 
das vorgeschriebene Tempo wurde jede wahrhafte Vertiefung des Lehrers in 
seinen Lehrstofl' unmoglich machen. 

Zum Schlusse schreckt uns der Herr Professor mit den 'Zeichen der Zeit', 
die ihm auf die Einheitsschule und die Vernichtung des humanistischen Gym
nasiums zu deuten scheinen. .A.uch wir achten die Zeichen der Zeit. Nur sind 
wir der Meinung, daB sie gerade das Gegenteil fordern: einmal die groBte 
Differenzierung der Schulen als Vorbereitung auf das moderne Leben. Dies 
moderne Leben schreckt uns nicht, deun wir konnen uns dessen ruhig getrosten, 
daB unsere Schuleu wisseuschaftlich immer uoch das betrachtlich Bessere leisten, 
als die Schulen irgendeines anderen Landes der Welt . .A.merika singt Loblieder 
auf unser Schulsystem als das System, das den Deutschen auf dem Weltmarkt 
uberlegen macht; dariiber darf uns das nicht tauschen, daB es in Deutschland 
Leute gibt, die das mit einem Loblied uber den Ozean beantwortenl U nsere 
wahre Sorge sind die auderen Zeichen der Zeit: 'jene weitverbreitete Scblafl'
beit und .A.rbeitsunlust der Jugend', ihr Mangel an Halt, ihre Ratlosigkeit dem 
Sinne des Lebens gegenuber, ihre innere .A.ufgabenlosigkeit und daher Unfahig
keit zu langem Wollen und Wachsen. U nd wir fiihren diese bedenklichen Zeichen, 
soweit es die Schule angeht, zuruck bei den Realschiilern auf den Mangel jeg
lichen Kulturziels der Realanstalten, bei den Gymnasiasten gerade auf jene Viel
geschaftigkeit, zu der das Gymnasium seit funfzig Jahren gedrangt worden ist, 
und die ihm die ErfiilIung seiner Hauptaufgabe unmoglich macht. Das ist die 
groBe Not der Zeit. Die Gymnasialfrage ist keine bloBe Bildungsfrage mehr, 
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sie ist eine Lebensfrage geworden. Unsere hohere Jugend steht an einem 
Scheidewege mit dem Notschrei auf den Lippen: 'Gebt uns einen Sinn und ein 
Ziel des Lebens, oder wir gehen in die Irre! Schafft uns die Moglichkeit des 
Wachs ens , oder wir verkruppeln! Zeigt uns, wie wir widerstandsfahige innere 
Form erwerben, oder wir zerschellen im Zusammentreffen mit dem Leben!' 
Dieser N otschrei darf nicht unbeantwortet verhallen. Wir miissen der Jugend 
eine tiefere Anschauung ihrer selbst geben, ihr ein hohes Bild ihrer Moglich
keiten zeigen, ihr den Weg weisen zum Erwerb eigener innerer Form und GroBe, 
denn das Wichtigste fiir den Einzelmenschen wie fiir ein V olk ist, mit was 
fiir Bildern seine Phantasie gefullt ist, was fiir ein Ziel seinem 
Willen vorschwebt. 

Gerade diese Aufgabe hatte Humboldt dem Gymnasium gestellt; und damit 
es diese Aufgabe erfullen kann, brauchen wir seine Reform nach all den Sturmen, 
die die Lehrplane seit funfzig Jahren iiber es verhangt haben. Es muB erlost 
werden aus der Vielgeschaftigkeit und sich konzentrieren auf die Facher, 
die zur Erfiillung seiner Aufgabe unerlaBlich sind: Griechisch, Lateinisch, Deutsch, 
Religion, Geschichte, Naturwissenschaften und Mathematik. Wir heben Mathe
matik und Naturwissenschaften besonders hervor, weil sie durch nichts anderes 
ersetzbare Bildungselemente enthalten, und wehren uns ganz entschieden gegen 
den Vorschlag, der neuerdings auftaucht, die Mathematik auf den hoheren 
Schulen wahlfrei zu machen. Es gibt namlich Comenianer, seltsame Kauze, die 
die Einheitsschule im SchweiBe ihres Angesichts grunden, urn sie hernach wieder 
zu zerfallen in Facher, die der Schuler nach seinem Geschmack wahlen oder 
fallen lassen kann. 0, iiber diese tiefe Erkenntnis der Natur der Jugend, der 
doch in der erdruckenden Mehrzahl der FaIle 'wahlen' 'fallen lassen' bedeutet! 
Aber dies System kommt ja aus Amerika! Schade, die Amerikaner wollen es 
eben abschaffen, wie so manches andere von der Reform Angepriesene, z. B. 
die gemeinsame Erziehung der Geschlechter! Nein, nicht von Mathematik und 
Naturwissenschaften, sondern von dem verbindlichen Unterricht in Franzosisch 
und Englisch muB die Reform das Gymnasium wieder befreien. Dieser Unter
richt mag als wahlfreies Fach bestehen bleiben oder iiberhaupt ganz dem Pri
vatfleiB iiberlassen werden, wird aber jedenfalls vom Gymnasiasten nebenher zu 
bewaltigen sein. I ) Das mnB man einem Gymnasiasten zumuten konnen, oder er 
gehort nicht in diese Schule. Der vor einem englischen Text ratlose Jurist 
und Literat des Herrn Professors konnen uns als traurige Gesellen nur ein 
mitleidiges Liicheln abgewinnen, uns aber nicht veranlassen, nach ihnen das 
Gymnasium zu reformieren! 

Die Facher, die dem Herm Professor so viel Schmerzen machen: Biologie, 
Burgerkunde und Zeichnen, bereiten uns keine Sorge. Die Biologie, unter der sich 

1) Das ist keine Utopie. Ich habe auf dem Gymnasium neben Griechisch und Lateinisch 
nicht allein Englisch und Franzosisch, sondern auch noch Spanisch und Italienisch gelernt, 
nebenher an drei Nachmittagen der Woche Futlball gespielt und an zwei Abenden in einem 
Turnverein geturnt. Und ich war kein Schuler, dem die Dinge zuflogen. Sollte es da Ull

moglich sein, wenigstens Englisch und Franzosisch nebenher zu lernen? 
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der Herr Professor, wie wir sahen, irrtiimlich eine Art kraftspendender Lebens
lehre vorstellt, ist von den kiirzlich befragten LehrerkolIegien wohl alIgemein als 
oesonderes Fach abgelehnt worden, da ja in der Tat jede rechte naturwissenschaft
Iiche Stunde Biologie ist. Ebenso geht es der Biirgerkunde; man hat entdeckt, 
daB sie im recht geleiteten geschichtlichen, deutschen und fremdsprachlichen 
Unterricht bereits steckt und ebenfalls keiner besonderen Stunden bedarf; zum 
Beispiel auch in der 'Seisachtheia' steckt, Herr Professor, und in den 'Kuriat
und Tributkomitien', klarer als in der 'Einkommensteuer' und dem 'Bundesrat'. 
Auch die Politik hat ihre Grammatik trotz der Herren Reformer, die man eben 
an dem Einfachsten am sichersten erlernt. Die Griechen sind einmal das Abcbuch 
der Kulturwelt. Daran muB die Jugend lernen, sie kann nicht mit dem kom
plizierten Texte des modernen Lebens und, der modernen Wissenschaft beginnen. 
Aber die Herren haben den Blick immer nur auf den Erwerb unmittelbar prak
tischer Kleinmiinze gerichtet, wie kurzsichtige Kaufleute, nie auf die Erwerbung 
produkti vel' Krafte. 

Herr Professor Vietor wilnscht den lateinischen Unterricht zu beschranken. 
Wir stimmen dem zu fiir die Oberklassen. In den unteren Klassen muB das 
Lateinische mit betrachtlicher Stundenzahl die grammatische Zucht geben und 
den festen Grund legen zum Verstandnis del' Schriftsteller; in den oberen Klassen 
dagegen solIte das Lateinische VOl' del' griechischen Welt, als del' eigentlichen 
Kraft del' Antike, in den Hintergrund treten, dam it diese ihre Aufgabe del' k ul
turellen Erziehung del' Jugend, neben del' ich iibrigens die Aufgabe del' 
historischen Orientierung nicht verkenne, voU und ganz erfiiUen kann. 

Hierzu steht dem griechischen Unterricht eine Reihe von Mitteln zur Ver
fiigung. Man miBverstehe mich nicht. Was ich hier zu sagen habe, will nicht 
ein Lehrplan sein. Ich hiite mich davor, anderen ins Handwerk zu red en. Es 
soIl nul' noch einmal die Aufgabe hervorheben, die einst W. v. Humboldt dem 
Gymnasium stellte, die nichts von ihrer Dringlichkeit verloren hat, die uns im 
Gegenteil die erh6hte Not der Zeit eindringlicher als je ans Herz legt. 

In erster Linie steht die sichere Erlernung del' Sprache, mit starker Be
tonung del' Grammatik, die man ja leider, dem Zuge del' Reform folgend, auch 
im Griechischen teilweise leichthin zu behandeln begonnen hat. Ohne ein
dringende Erkenntnis des grammatischen Baues del' Sprache, besonders del' 
Syntax, ist wedel' die Feinheit griechischen Denkens noch griechischen Formen
sinns zu erfassen. Es handelt sich dabei um Erwerbung eigenen Taktes und 
eigenen Gefiihles fiir Form in und um uns, eines del' hervorragendsten Kenn
zeichen des kulturellen Menschen, eines del' Dinge, um derentwillen die h6chsten 
Geister demiitige Schiiler geworden sind. Diese unsichtbaren Wirklichkeiten, 
del' Erwerb subtiler Geisteskriifte bei der Bemiihung um die gramma
tische Form, ist del' feinste kulturelle Ertrag del' Spracherlernung, urn den 
sich eben die Reformer bringen, die nul' auf das utilitaristische Ergebnis dflr 
Kenntnis del' Sprache zielen. 

N eben der Versenkung in die Sprache steht die Versenkung in die grie
chische Welt, die Welt del' Menschen und die Welt der Gedanken, jene Welt 
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urspriinglicher Frische und sprossenden Lebens, jene Welt voll groBer Leiden
schaft und voll tiefer Gedankenarbeit, voll Heldentum und voll stiller Beschau
lichkeit, voll tiberschaumender Kraft und voll Bandigung in MaB und Form, 
jene Welt voll Korperlichkeit und voll Geistigkeit, in der alles auBer dem Un
bedeutenden, Wertlosen einen Platz zu haben scheint und in der doch bei aHer 
Fiille Ilnd Mannigfaltigkeit der Erscheinungen eines unverriickt gleichbleibt, 
tiber der doch eines unbeweglich stillstebt: das Ziel, das griechische Sehnsucht 
aHem Streben gesteckt hatte, sein bester Mensch. 

Damit kommen wir zu dem, was im Zentrum des ganzen griechischen Unter
richts zu stehen hat, wenn er seine kulturelle Aufgabe erfiillen solI: die Ver
senkung in das Wesen des griechischen Idealmenschen. 1m taglichen 
Urn gang mit den griechischen Dichtern, Philosophen, Rednern, Geschichtschrei
bern soIl die J ugend zun~chst gefiihlsmaBig das Ideal gewahr werden, sich ihm 
innerlich nahern und angleichen, wie es die Kinder unbewuBt an ihre Eltern 
tun. Neben der Literatur stebt hier als Helferin die Kunst, besonders die Plastik, 
die sinnenfallige Darstellung des sen, was von Homer bis Alexander das ethische 
Sinnen und Trachten des Griechenvolkes war. Diese Plastik mu£\ die Jugend 
lesen lernen. 

Die Gymnasien sollten bevolkert sein mit den Meisterwerken der Plastik. 
Die Literatur allein hatte uns das Ideal der Griechen nie restlos offen bart; jetzt 
konnen wir es mit Augen besehen und mit Handen betasten. Das macht das 
Griechentum so unersetzlich, da£\ es ein sittliches und ein korperliches Ideal 
aufgestellt hat; das Christentum hat uns kein korperliches Ideal iiberliefert. 
Die Plastik der Griechen ist die kostbarste Niederschrift ihres Kulturideals, 
aber auch die, die am schwersten zu lesen ist. Es mu£\ die Zeit kommen, wo 
uns die Plastik spricht, wo wir sie griechisch reden horen. Bald fiihlt das 
empfangliche Gemtit ja, da£\ das nicht bloB schOne Formen sind, an denen das 
Auge entlanggleitet, daB vielmehr etwas durch sie zu uns reden will. Es 
weht aus diesen Gestalten ein belebender Odem, es umschwebt sie wie eine 
siiBe Melodie aus einem versunkenen Reiche der N atiirlichkeit. Ohne die Grie
chen hatten wir nie etwas erfahren von del' Moglichkeit solcher Schonheit. 
Jetzt wandelt sie ala Wirklichkeit unter uns und gieBt uns tiefe Sehnsucht ins 
Herz. Diese Gestalten stellen in ihrer stummen Vollendung die bewegliche Bitte 
an uns: 'Erkenne michl', und eine Mahnung unseres illnersten Herzens ruft uns 
bei ihrem Anblick zu: 'Werde ihnen gleich!' 

Wir konnen hier beirn Schiiler nicht viel nachhelfen durch Belehrung, 
hOchstens hier und da einen Wink geben. Dem Lehrer selbst aber werden dabei 
Schriften ein Fiihrer sein wie W. y. Humboldts Gottertypen, Brunns ausgezeich
nete Untersuchungen iiber den ethischen Grund del' asthetisch-plastischen Form 
('Griechische Gotterideale'), Langes geistvolle Forschungen iiber die Hohe innerer 
Kultur, die diese Menschenbilder schuf (,Darstellung des Menschen'). Die Jugend 
umgebe man im wesentlichen mit del' stillen Gegenwart der Bilder und iiber
lasse es den griechischen Dichtern und Schriftstellern, ihr die Augen zu offnen. 

Was wirkte das V olk der Statuen in der griechischen J ugend? Nicht 
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Kunstsinn, nicht Kunstbetiitigung, sondern die Sehnsucht, den Willen, diesen 
gleich zu werden. Und dies sollen sie auch bei un serer Jugend wirken. 

Handelt es sich bei der Plastik wesentlich um gefiihlsmaBige Versenkung, 
so ist an der Hand der Schriftsteller neben dieser auch eine bewuBte Auf
wei sung des Ideals moglich. 

Eine Art Seelsorge solI der Erzieher hier ausiiben, praktische Lebenslehre 
treiben. Unter seiner Anleitung sollen die Zoglinge lernen, Kraft aus den 
Buchern zu schopfen, die uns die Griechen hinterlassen haben, sie zu lesen 
als Lebensbiicher, die sie lehren wollen, 'wie man irgendein Wesen aus sich 
entwickelt'. Was die Christenlehre (nicht die Dogmen- und Sittenlehre~ son
dern die Darstellung des Wachstums des 'Christengewachses', wie es ein alter 
schwabischer Theologe anschaulich nennt) fur den Christen leistet, das mu6 
hier eine Art Griechenlehre fur den Gymnasiasten leisten. Sie solI den Zog
ling das Griechengewachs und die Bedingungen seines Wachstums bewu6t er
schauen lehren, damit er ihm bewu6t nachleben kann. Die Bestandstiicke einer 
solchen Wachstumslehre finden sich gesammelt fur das Christentum in den 
Briefen der Apostel. Der Erzieher durchs Griechentum braucht sie nur zu niitzen 
zu seinem Zwecke. Dies mu6 ja so sein, weil es sich eben im Christentum und 
im Griechentum um ein und dasselbe handelt: Menschenformungj nur ist 
die Christenlehre der Griechenlehre in der Padagogik um zweitausend Jahre 
voraus.1) 

Vier Aufgaben hat die Griechenlehre im wesentlichen zu erfullen: die in
tellektuell-Iogische Herausarbeitung des Ideals (Zielsetzung, kulturelle Orientie
rung); die Erfiillung der Phantasie mit dem Ideal (Umgang mit den geschicht
lichen und kiinstlerischen Verkorperungen des Ideals); die Erweckung einer 
starken aft'ekti ven Beteiligung am Ideal (Andacht, Versenkung, Suggestion, exer
citia spiritualia); und endlich die Leitung des Willens auf Einverleibung des 
Ideals (N achfolge, Hygiene, Askese). 

Der erzieherische Zweck der intellektuell-Iogischen Herausarbeitung 
des Ideals ist die sichere kulturelle Orientierung des Zoglings, die klare Er
kenntnis und Absteckung des Zieles, dem er zuzustreben hat, denn Klarheit ist 
neben der Anschaulichkeit Grundbedingung fur jegliche erzieherische Wirkung. 
Dies ist eine philosophische Arbeit, die an den Gymnasien die Stelle der philo
sophischen Propadeutik einnehmen seilte. An der Hand von Leopold Schmids 
Ethik der Griechen z. B., die ein suchendes Buch ist, konnte sie zu einer trefflichell 
Einfiihrung in philosophisches Denken iiberhaupt werden, da sie in die feinste 
Begriffsarbeit hineinleitet, abgesehen davon, da6 sie auch der sprachlichen Ver
tiefung ausgezeichnete Dienste leisten wiirde. Durch Sammeln, Sichten, Ver
gleichen, Uberdenken und Besprechen der wichtigsten Stellen der Literatur 
miiBte das Kulturideal, wie es in den Kopfen und Herzen der Griechen lebte, 
vor dem Geiste der Schuler erstehen in immer gro6erer Deutlichkeit, wie es 

1) Auch darin erweiBen Bich ChriBtentum und Griechentum alB im Grunde weBenBgleich, 
daB iiber das Griechentum ein Weg zu ChristuB fiihrt wie iiber daB ChriBtentum. Die Griechen 
suchten Christum in Jerusalem (Ev. Joh. 12,20 f.). Vielleicht ist es heute sogar der beBsere Weg! 
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nachher die Kunst in ihren Werken vor das gescharfte Auge stellt. Die philo
sophische Erkenntnis wurde so den Blick fur das Kunstwerk vertiefen, und das 
Kunstwerk die philosophische Erkenntnis verkorpern. 

Den Begrifi' des Kulturideals kann man dabei nicht innerlich genug fassen: 
als Organismus der feinsten Gemuts- und Willenskrafte. Der Schuler wurde 
dabei zudem die tiefe Erfahrung machen, da13 Griechisch lernen nicht hei13t, 
ubersetzen konnen, sondern sich eine Tur ofi'nen zu Dingen, zu denen man auf 
andere Weise nicht gelangtj er wurde so zum ersten Male die intensive Realitat 
geistiger Werte verspuren; feine Krafte des Geistes wurden in ihm in Bewegung 
gesetzt, was ja das hochste dynamische Ziel alles Unterrichts bleibt. 

Auch auf die grundlegenden Werke der kulturellen Altertumsforschung 
soUte der Schuler hierbei hingewiesen werden, wie auf Schmids Ethik, Burck
hardt, Humboldt. Wie dankbar waren wir dafur gewesen! 

Neben dem erkennenden Geiste steht die Phantasie, jene fruchtbarste, 
aber auch gefahrlichste aller Geisteskrafte. S i emu 13 de r E r z i e her ins e i n e 
Gewalt bekommen, indem er sie erfiillt mit den lebendigen, eindringlichen 
Bildern des griechischen Menschen, die uns Literatur, Kunst und Geschichte in 
unendlichem Reichtum iiberliefert haben, und indem er sie so bewahrt vor dem 
verderblichen Schweifen in die tausend Welten der Modernitatj denn, wahrlich, 
dem Andrangen der bunten Mannigfaltigkeit des modernen Lebens gegeniiber 
ist es die gro13e Aufgabe der Schule: Beschrankung zu schafi'en, Versenkung, 
Vertiefung, Stille, Wiederkehr derselben gro13en Eindriicke, die fruchtbare Stunde 
der Einsamkeit. 

Der Blick des Schulers ist hier mehr auf die realen Gestalten del' Ge
schichte und Dichtung zu richten als auf die ideal-abstrakte Gestalt philosophi
scher Darstellung. Brachte diese die Klarheit, so solI hier die Anschaulichkeit 
hinzukommen. Etwas dem Lesen von Heiligenleben Ahnliches ware zu erstreben: 
das Krafteganze zu veranschaulichen, das z. B. Themistokles ist oder Sokrates 
{)der der Kyros der Kyropadie. Nie vielleicht ist das Werden eines gro13en 
Menschen anschaulicher geschildert worden als in diesem wunderbaren Buche 
Xenophons. U nd was brauchte unsere J ugend wohl mehr als den U mgang 
gro13er Menschen, das Miterleben eines gro13en Werdens? Aus der zufalligen 
Umwelt der Zeit wird so der Zogling hiniibergeleitet in seine Welt. Erst 
damit ist man Erzieher. Nichts ist weniger die Welt des Kindes und die Welt 
des Jiinglings, meine Herrn Reformer, als die moderne Umwelt, in die ihr sie 
zwingen wollt. Jedes Lehensalter hat seine Welt, in der es allein wachsen 
kann, weil in ihr allein die Reize wirksam sind, deren es zur Anregung seines 
Wachstums bedarf. Fur das Kind ist es die Welt des Marchensj dort mu13 es 
leben, oder es wird vorzeitig alt. Die Welt des gesunden Jiinglings aber ist 
die heroische Weltj diese mu13 ihm werden, oder er bleibt ein rechnender 
Schwachling sein Leben lang. Homerische HeIden, Spartaner, Stoiker sind seine 
wahren Zeitgenossen. Nicht die Jugend weltklug zu machen, ihr Herren Re
former, ist die Aufgabe der Schule, sondern die Krafte ihrer Seele und ihres 
Leibes zu entwickeln an ihrer Welt. Da13 eine heroische Welt Gewalt 
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gewinnt iiber ihr Wesen, das ist die Hauptsache fiir die Seele im Jiing
lingsalter. So schildert Stifter seine herrlichen Jiinglingsgestalten in der Erzah
lung tDie drei Schmiede ihres Schicksals': tlhre Mitwelt ging neben ihnen her, 
als sei sie vor tausend Jahren gewesen.' Die Herren Reformer aber wollen er
ziehen durch die tausend ungesunden Reize zeitgenossischer Umwelt. Man muB 
fern von seiner Mitwelt werden in dem Alter, wo man wird. Nur in seiner 
Welt kann man stark werden zur Beherrschung der Umwelt. Wer konnte etwas 
beherrschen, ii ber dem er nicht steht? 

Ein iiberlebensgroEes, iiberlebensschones, iiberlebensstarkes Ideal braucht 
der Jiingling, das seine Seele tief anriihrt, das seine ganzen Gemiitskrafte in 
seinen Dienst zwingt, damit er emporwachse in heroische Hohen. Das natiir
liehe Sehnen edelgearteter Jugend geht auf Vollkommenheit und entziindet sich 
an dem erschauten Ideal zu einem starken, edIen Eros. Ihr ganzes Leben soll 
sich entwickeln unter dem Pathos dieses Ideals, es solI aIle ihre afl'ektiven 
Krafte an sich ziehen. So kann man leben, so haben wir gelebt, und es gibt 
Gymnasien, wo man heute noch so lebt. Das Griechentum mnE als leben
dige Gegenwart wirksam werden im Leben der Jugend, nicht als ge
schiehtliche Tatsaehe. 

Nicht nur sich begeistern aber, nicht nur nachfiihlen solI und will die 
Jugend die SchOnheit und Kraft des Ideals, nicht nur sich teinfiihlen', wie 
heute das asthetische Sehlagwort lautet, sondern eine personliehe Aufforde
rung muE es ihr werden. 1m Gegensatz zum modernen tAusleben', dem Nach
geben gegen jeden Trieb, solI die Jugend es lemen, diesem Ideal in bewuEtem 
Wollen nachzuleben. Ein Ideal hat erst Wert, wenn man es nachleben kann. 
Die Grieehen sind uns nicht der ideale Mensch, aber sie geben uns ein Men
sehenideal, in des sen Nachleben man Krafte erwerben und emporwachsen kann 
zu geschlossener Form. tWie wachst man?' ist die erzieherische Frage. Die 
Antwort gibt Nietzsche: <Indem man unter einem Imperativ lebtl' Uud wieder 
ist es Stifter, der mit Meistersehaft schildert, wie spartanisches Metall und 
stoische Unabhangigkeit zum Charaktereigentnm seiner Schmiede des Schick
sals werden. Was Loyola mit seinen exercitia spirituaUa fiir das Christentum 
anstrebte: die Versenkung, die zur Tat fiihrt - deun was die Phantasie be
herrseht, das drangt unaufhaltsam zur Tat -, das muE der rechtgeleitete grie
chische Unterricht fiir das Altertum leisten, damit am Zogling jene Eigen
schaften zur Entfaltung kommen, die an den Griechen glanzten. Alles Grie
chische fiihrt ganz von selbst auf den Weg der Askese, der person
lichen Einverleibung, es redet zu unserem Willen, es fordert von 
uns. Nur zwei Dinge tun dies auf der Welt: die Griechen und die Bibel. Es 
ist kein Ausruhen unter den strengen Augen der Vollkommenheit: sie heischt 
N achleben. Worauf verwandte W. v. Humboldt die ganze geniale Feinheit 
seines Geistes? Er wollte wissen, welcher Art Leute diese Griechen waren, 
nicht aus gelehrter Neugierde, nicht zu asthetischem Genua; es lieE ihm keine 
Ruhe, er wollte selbst so werden wie das Schonste und Beste, das er an ihnen 
erblickt hatte. 
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Die moderne N ervendegeneration steht in unmittelbar ursachlichem Zu
sammenhang mit der Anarchie des Geistes- und Willenslebens. Auch 
daraus ergibt sich die ungeheure Wichtigkeit der kulturellen Orientierung 
des Geistes- und Willenslebens durch ein festes Ziel, der suggestiven 
Beeinflussung der Phantasie durch groBe Vorbilder, der geistig-sittlichen Hy
giene und Askese unter einem starken Imperativ, der dem Willen befiehlt. Zur 
Beseitigung der modern en Willensschwache ist in erster Linie die Orientierung 
des Willens notig, erst in zweiter Linie seine Ubung an Einzelaufgaben. 

Dazu soll der griechische Unterricht unserer Jugend dienen: er soll sie 
von Angesicht zu Angesicht stellen mit der griechischen Seele. Sie soll die 
Griechen lesen lernen wie die Renaissance sie las, wie ein Christ die Bibel 
liest: mit dem Blick auf die Tat und das Leben. Der griechische Unterricht 
Boll der Jugend ein Lebensziel geben, eine Lebenslehre undo die Anfange be
wuBter Lebensgestaltung und damit wahrer, tiefer Lebensfreude. Das ist seine 
Aufgabe. 

Der Erzieher bedarf zu ihrer Erfiillung eines feinen Verstiindnisses und 
Geflihls fur das Wachstum der jungen Seelen, fiir die selbstandigen Krafte und 
Antriebe im Zogling. Er muB sich zuriickhalten und schweigen konnen, im 
Gegensatz zu dem fortwahrenden Drangen und Drillen der Reformer, damit in 
der Stille die Stimme der Alten um so vernehmlicher ertont; abel' er muB 
gleichzeitig seinen eigenen ehrlichen Ernst und sein eigenes ehrliches Streben 
zur Einwirkung auf den Willen des Zoglings bringen. 

Das alles ist stille Arbeit, die nicht nach auBen scheint. Alles Wachsen 
geht ohne Larm vor sich. Da glauben die Larmenden, es geschehe nichts, weil 
diese Friichte langsam reifen, weil ihr Reifen nicht prufungsmaBig festzustellen 
ist, und wollen mit geschaftigen Handen zufahren. Schon einmal stand die 
europaische Menschheit am Scheidewege, als die Revolution alle Blicke nach 
auBen rief, wie heute das Getriebe der Weltwirtschaft, iiber dessen Tosen die 
Menschheit vergiBt, auf die Quellen der Tiefe zu lauschen. Damals ging die 
Verinnerlichung von Deutschland aus, von den Idealisten und Griechen in 
Weimar. Das wird sie auch heute wieder tun von del' Stritte aus, wo wabre 
Kultur gesucbt wird: von del' Versenkung in das Griechentum. Die, welche die 
Gymnasien durchlaufen haben, werden Menschen sein, die, wenn die Zeit ihrer 
Reife gekommen ist, ihren Mitmenschen mit sich wohltun konnen durch 
die Weite und Tiefe ihres Blicks, durch den Adel ihres Strebens und durch 
die Geschlossenheit ihrer Personlichkeit. Sie werden ausgehen in das V olk und 
ihm den Weg weisen zur Kultur: zu den inneren Kraften, ohne deren Pflege 
das Leben verarmt und herabsinkt zu bloB em auBeren Treiben in Arbeit und 
GenuB, bis zuletzt auch daflir die Krafte erlahmen; sie werden ausgeben mit 
den Worten auf den Lippen: lLli'fad(d(JJlL~ up {JovlOlL8Vrp 'foil EV 'fn fWn 1jJvxfl 
I'lAOV'fOV, 'Wer nehmen will, dem teile ich mit vom Reichtum meiner Seele'. 

Darum noch einmal, ihr Herrn Reformer: Hands off! 
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Das Altertum im Leben der Gegenwart. 
Von P. Cauer. Geb. J{ 1. 25. 

Eine DarsteHung der Hauptprobleme antiker Kultur 
in llirer Bedeutung fIIr die Gegenwart. 

" .. AufSchritt und Tritt bemerken wir auch die rei~e 
Erfahrung Cauera, sein tiefgrl1niliges Verstandnis flir 
die Regungen der griechischen Psyche, wie f1ir die Eigen
art rOmischen Geietes, sein feines Sprachempfinden und 
seinen gesunden schlagenden Witz. Wie trefflich hat 
er as verstanden, Griechentum und Romertum in ihrer 
besonderen Eigenart zu wlirdigen .... Auch der berufs
mlifligePbilolog kommt bei der Lektl1re der kleinen inter
essanten Schrift auf' seine Rechnung. .. Eine Beihe vou 
Problemen, die auf den wichtigsten Lebensgebieten der 
kommenden Zeit zu I!Ichaffen geben werden, werden be
sondols in den Kapiteln fiber ,Mensch und Staat' und 
,Tradltionsforschung' angedeutet.. Als Anhang hat 
Cauer nnter der Uberschrift ,Llteratur' eine stattliche 
Reihe von Werken rein wissenschaftlichen wie popuHuen 
Inhaltes zusammengestellt, ein dankenswerter Hinweis, 
den aIle die, die einer etwas eingehenderen Betrachtung 
des Altertums sich widmen wollen, gewiB gern hinnehmen 
werden". .. (Zeitschrift fur den deutschen Unterricht.) 

Die Anschauungen yom Wesen des 
Griechentums. Von G. Billeter. gr. 8. 
1911. Geh. J{ 12.-, geb. J{ 13.-

" ... Durch strafi'e Disposition und eingehende er
klarende Bemerkungen ist erreicht, daB nicht ein unklares 
mosalkartiges Bild zustande kommt In erster Linie 
wurden naturgemaB die fuhrenden PersBnhchkeiten be
rftcksichtigt, andererselts muBten, urn die Verbreitung 
der einzelnen Auffassungen zu kennzeichnen, Urtelle 
von Mannern, die auBerhalb des Faches standen, ange
fithrt werden .... Die Auswahl der Delege ist mit groJler 
Umsicht getrofi'en .... Der Verf. versucht in ganz vor
sichtiger Weise, die Llnie der Entwicklung fiber die 
Gegenwart hlnauszuziehen. Man wird selnen besonnenen 
Ausfuhrungen gern folgen. Das sehr fiOlJlige Buoh ver
dient nicht nurdas Interesse des Philologen und Geschichts
philosophen, sondern aller, die eine nicht eben 161chte Er
orterung dleser Kulturprobleme zu wurdIgen verstehen. 
Ein Autoren- und zwei Sachregister erleichtern die Be
nutzung des Buches." (Literar. Zentralblatt f.Deutschld.) 

Charakterktipfe aus der anti ken Lite
ratur. Von E. Schwartz. 2 Reihen. 8. 
1911/12. Geh. je.le 2.20, geb. je ult 2.80. 

Inhalt: I. Rellie (4. Aufiage): 1. Hesiod und Pindar. 
2. Thukyilidea. S. Sokrates und Plato. 4. Polybios und 
Poaeidonios. 5. Cicero. - II. Reihe (2. Aufiage): 1. Dio
genes der Hund und Krates der Kyniker. 2 Epikur. 
S. Theokrit. 4. Eratosthenes. 5. Paulus. 

" ... Die Charakterbilder von Schwartz mtlchte Ich 
den Gymna.iallehrern lebhaft empfehlen, weil sie einen 
Begriff geben von Umfang, Aufgaben und Zielen der 
Literaturgeschichte, wie sie sioh aus der Vertiefung dcr 
Forschung ergeben .... Die frisch und lebhaft gehaltenen 
Vortrage sind der reife Ertrag vieIseitiger }"'orschung. 
In einer Fulle von Problem en und Streitfragen nimmt 
der Verfasser stillschweigend Stellung. Man splirt, daJl 
er fiberall aus dem vollen IchBpft und seIne wohl
erwogenen Grftnde hat, auoh wo man seine Ansicht 
nicht teilt." (Monatsohrin fUr hohere Schul en.) 

Homer. Von G. Finsler. gr. 8. 1908. Geh. 
.Ie 6.-, geb. J{ 7.-

" ... Das Buch bietet unendlich viel mehr, als derTitel 
vermuten Ht.Bt. Der ungeheure Reichtum der ,homerischen 
Welt' WIrd gezeigt in den Abschnltten uber Natur und 
Leben, den homerischen Menschen, Ge8ellschaftund Staat, 
ReligIon Nichts ist verges sen ; mit erstaunhcher Beherr
Bchung des Stoffes ist systematisch alIes zusammengefaJ3t, 
was sich aus Homer herausholen laBt. DIe AngabeD sind 
1m einzelnen durch Homerversc belegt, so daiS jeder Ge
legenhBlt hat, die aufmerksame Wanderung des Verfussers 
durch die bll1hende N atur der homerischen Welt im ein
zelnen nachzuprl1fen." (Deutsche Literaturzeitung.) 

Homer in der Neuzeit. Von Dante bisGoethe. 
Italien, Frankreich, England, Deutschland. Von 
G. Finsler. gr. 8. 1912. Geh. J{ 12.-, 
geb. J{ 14.-

Eine anziehende Da.rstellung des Nachlebens der 
Homenschen Gedlchte in allen europaIschen Literatnren 
von dem Beginn der Renaissance bis zum Anfang des 
19. J ahrhunderts unter den groBen Gesichtspunkten der 
Kultur- und Geistesgeschichte. 

Die griechische Tragtidie. Von 1. Geff
cken. 2. Auf!. Mit Plan des Theaters des 
Dionyso8 zu Athen. gr.8. 1911. Geh. J{ 2.-, 
geb. J{ 2.60. 

"lob wuBte nicht, wo man a.lles, was zur Erklarung 
n5tig ist, 80 kurz und biindig, so klar und lebensvoll 
dargestellt beielnander fande wie bier. Auch die Ana
lysen der einzelnen Dramen, ihre asthetische Wiirdigung 
und die ganze Entwlcklung der Tragodie zeugeo lllCht 
nur von vBlliger Beherrschung des Stoffes und der ein~ 
BchlagIgen Literatur, sondern auch von tief eindringendem 
Verstandnis und einerfeinen Empfindung flir das SchBne. "
(Korrespondenzblatt f. d. hoheren Schulen Wurttembergs.) 

Geschichte der rtimischen Literatur. 
Von W. S. Teuifel. 6. An:fl.age. In 3 Banden 
bearbeitet von E. Klostermann, W. Kroll, 
R. Leonhard, F. Skutsch und P. Wessner. 

I. Band 
II. 

III. 

Bis zum Jahre 31 v. Chr. [In Vorb.] 
Vom Jahre 31 v. Chr. bis zum Jahre 96 n Chr. 
gr. 8. 1910. Geh. "It 6. -, geb . .Jt 7 50. 
VomJahre 96n.Chr.bis z.8 Jahrh. [U d.Pr] 

" ... Die Bearbeiter haben recht daran getan, mIt 
dem Text mijglichst schonend umzugehen: seine Knapp
beit und Charakterisiernngskunst waren eine Haupt
starke des Verfassers. Die Anmerkungen sindjetzt aber 
oft nicht mehr Wlederzuerkennen; veraHete MmDungen 
sind getilgt, ebenso viele Buchertltel weggefallen, dIe 
neueste Llteratur ist selbstverstandlich angegeben. DaB
die nenen Herausgeber das Buch nlCht zu elner BiblIo
graphIe ma..chen wollten, ist durchaus zu billigen .... 
Nehen den groBen darstellenden Werken liber rbmische 
Llteratur wird ,daB philologische RelChskursbuch' auch 
fernerhin mIt seinen 6lgentilmhchen Yorzugen seinen 
Platz behaupten ... " (Das humanistische Gymnasium.) 

Cicero im Wandel der Jahrhunderte. 
Von Th. Zielinski. 3., vermehrte Au:fl.age. 
gr. 8. 1912. Geh. ca . .J(, 7.-, geb. ca. J{ 8.-

"Keine andere Personlichkeit der Vergangenheit hatte 
sich In glmchem MaBe zu einer derartigen Behandlung ge
eignet W16 CIcero, der durch die Vlelseitlgkelt seiner Inter
essen und Schriften in allen Epochen der Geschichte An
regung bot. So gIbt ilie Spiegelung Clceros in der Auf
fassnng und dem Schrifttum groBer, einen Wandel der ZeIt 
heraufffihrender Manner einen wertvollen BeItrag fur me 
Beurteilung dieser und des gelstigen Yerstandniss6s ihrer 
ZeItgenossen und damlt ein bedeutungsvolles Stuck Kul
turge.chichte." (Berliner Philologische Wochensohrirt.) 

Weltanschauung u. Bildungsideal. Von G • 
F. Lipps. gr. 8. 1911. Geh.J{4.-, geb.J{5.-

"Der Verfasser behandelt zuerst die Abhangigkeit 
des Bildungsldeals vou der Weltanschauung, danu den 
VernunftstaatPlatos und daB antIke Bildungsldeal, hieran 
auschheBcnd den Gottesstaat des AugustIn und das 
chrrstlich-mittelalterliche Blldungsideal und schlIeBlIch 
die moderns Welt- nnd Lebensauffas:mng und das 
modeme Blldungsldeal. Da.s Buch offenbart eine FiIlle 
des WisS611S und vermittelt es mIt ebenso tiefer wie 
durchsichtiger Klarh61t. }~s WeIst zuglelCh neue Wege 
und Zlele." (Der Tag.) 
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DIE KULTUR DER GEGENWART 
IHRE ENTWICKLUNG UNO IHRE ZIELE 
HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG 

Teil I, Die griechische und lateinische Literatu~ und Sprache. 
Abt. S: 3., vermehrte und verbesserte Auflage. (VIII u.598 S.) Lex.-S. 1912. Geh. M. 12.-, in Lein
wand geb. M. 14.-

Inhalt: I. Die griechische Literatur und Sprache. U.v. Wilamowitz-Moellendorfl: Die griechi
sche Literatur des Allertums. - K. Krumbacher: Die griechische Literatur des Mittelallers. - J. Wacker
nagel: Die griechlsche Sprache. - II. Dle lateinische Literatur und Sprache. Pr. Leo: Die r{\mische 
Literatur des Allertums. - E. Nord en: Die lateinische Literatur im Ubergang yom Altertum zum Mittelalter. 
- P. Sku t s c h: Die latelntSche Sprache. 

"In groBen Zilgen wird uns die griechisch-romische Kultur als eine kontinuierliche Entwicklung vor
geliihrt, die uns zu den Grundlagen der modernen Kullur lilhrt. Hellenistische und christliche, mittel
griechische und mlttellateinische Literatur erscheinen als Glieder dleser groBen Entwicklung, und die 
Sprachgeschichte erMlnet uns einen Blick in dle ungeheuren Welten, dle riickwiirts durch die vergleichende 
Sprachwlssenschalt, vorwarts durch die Betrachtung des Portlebens der anti ken Sprachen im Mittel- und 
Neugriechischen und tn den romanischen Sprachen erschlossen sind." 

(P. Wendland-Kiel in der Deutsohen Literaturzeltung.) 

Teil II, Staat und Gesellschaft der Griechen und Romer. (VI u. 
2S0 S.) 

Abt. 4, I: Lex.-S. 1910. Geh. M. S.-, in Leinwand geb. M. 10.-
Inhalt: I. Ulrtch v. Wilamowitz-Moellendorff, Staat und Gesellschal! der Griechen. II. Bene

d i k t N i e s e, Staat und Gesellschalt der Romer. 
"Ich habe noch keine Schril! von Wilamowitz gelesen, die im prinzipiellen den Leser so sellen zum 

Widerspruche herausforderte wie diese. Dabei, wie immer bei Wilamowitz, eine grandiose Arbeitsleistung 
und im einzelnen des Neuen und Geistreichen sehr vieles .•.. N eben dem glanzenden, olt hinreiBenden Stil 
von W,lamowitz hat die schltchte Darstellung der Romerwelt durch B. Niese einen schweren Stand, den 
sie aber ehrenvoll behauptet. Fast jeder Satz bring! hier dle Stellungnahme zu den Debatten der Porschun8' 
in den letzten Jahren." (Siidwestdeutsohe Sohulbliitter.) 

Selja//en unb Seljauen 
I Zweite 71uffage I [in tfiiljrer ins Ee{)en I Zweife 71u/fage I 

1. 1Janl>: 

Von beutjdjer 71rt 
unb 71rOeit 

2. 1Janl>: 

1Jes rrlenfdjen Sein 
unb Werben 

Unter mUroitfung non I 
R. Budner J. a:oqn . q. Dabe . R. Deutfdj ft. Dominicus· 1{, Done· (E. Sudjs . p. l{!opfer 
(E. Hoerber . (1). £l)on . (E. maier· <iiuftao maier· (E. n. maI~aqn . t ft. n. Reinqarbt . S. ft. 
Sdjmibt· (1). SdjnabeI· <ii. Sdjroamborn· <ii. Steinqaufen· (E. {ieidjmann· ft. {iqimm· (E. lDentfdjer 
ft. lDHting . <ii. lDoIff . {iq. 3ieIinsfi . mit 8 aUegorifdjen 3eidjnungen non ftIois HoIb. 

Jeber Banb in £einwanb gebunben m. 5.-
n ..J." b '~t' !.. U t 'r von mannern bes iiffentlld}en tebens unb ber Sd}ule, von a .... r U eretn, tmmenvem r et e 3eltungen unb 3eltld]rlften ber uerld}ieben[ten 1l1d)tungen 
liift "Sd}affen unb Sd}auen" In erfolgreid)fter IDelle ble flufgabe, ble beutfd}e Jugenb In Me ID I rflt d} felt 
bes tebens eln3ufiiljren unb lie bod) in ibealem tid}te leljen 3U leljren. 

"Durd} alle llene bes Bud)es me~t ein 3ug I)ol)er, ibealer tebensauffaHung, elne ed}t beutfd}e, uon marmer 
Vaterlanbsliebe getragene (jjeflnnung, em ftarfer unb ftarfenber <Dpttmlsmus, ber aus ber Betrad)tung ber Ver. 
gan,enl)elt bie fefte 3uoerfid)t fd)iipft, baB Me menfd}l)eit 1m gan3en unb unfer beutld)es Vo(f 1m befonberen 
erljabenen 3ielen entgegenld}reitet, unb ball aud) bas teben bes efn3elnen ljiid}fte IDerte In lid) blrgt, ble nut 
In raftlofer flrbeit gel)oben unb In ebler IDeile genu\jt merben mollen. Dabel gel)en jebod} ble mitarbelter jeber 
Sd)onfarberel unb Ver[tiegellQeit forgfalttg aus bem IDege, 1d)llbem Me menfdjen unb Dlnge, mle lie flnb, vet· 
1d)lefern il)re Slecfen unb Sel)ier nld}t unb mel fen offen unb el)rlid) auf Me Sd}mlerlgfeiten I)ln, meld)e lid} ber 
JU9enb aUf Il)rem tebensmege entgegenftellen merben. Die Itrenge lOal)rl)eitsliebe unb uorurtellslole <Dbjefttuitat 
uerlefljen bem Bud}e efnen gan3 belonberell IDert." (S. (jell In ben neuen Jal)rbiid)ern fiir pabagogtf.) 




