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Vorwort. 
Ererbte Neigung und Mitarbeit an der· noch heute bestehenden und 

bliihenden Salzmannschule zu Schnepfenthal in den schweren Jahren 
der Geldentwertung veranlaBten mich zur Beschii.ftigung mit padago
gischen Problemen. 1m Verlauf dieser Arbeiten erkannte ich, daB eine 
Unterbauung mit den Hilfsmitteln, die die moderne Psychologie in der 
Form der Typenlehre der Marburger Schule von E. R. JAENSCH dar
bietet, von groBtem Nutzen fiir die Klarung padagogischer Probleme 
sein miiBte. Aus der langjahrigen Beschiiftigung mit dem psycholo
gischen Stoff erwuchs mir dann zugleich die Erkenntnis, daB hier auch 
der logische Ansatzpunkt liege zur tiefsten und vollstandigen Erfassung 
der padagogischen Gedanken und padagogischen Arbeit SALZMANNS, 
mit der er seiner Zeit bahnbrechend vorauseilte. 

Unter der verstandnisvollen Fiihrung und Forderung meines ver
ehrten Lehrers E. R. JAENSCH, dem ich zu groBtem Dank verpflichtet 
bin, entstand so die vorliegende Arbeit. Sie will ein kleiner Beitrag 
sein zur Geistesgeschichte der Padagogik. Nicht das Biographische 
steht im Vordergrund, sondern aus der Erkenntnis und Darstellung der 
psychischen Struktur SALZMANNS solI seine padagogische Lehre und Ar
beit verstandlich gemacht und der Beweis gefiihrt werden, daB das neu 
propagierte, unter der Last fremder Gedankensysteme jahrhunderte
lang verschiittet gewesene ideale Leitbild aller Jugenderziehung, die 
organische Einheit von Geist und Korper, schon in den Zeiten west
licher Vberfremdung des deutschen Denkens in SALZMANN seinen be
geisterten Vorkampfer fand. 

Die Verfasserin. 
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I. Vorbemerknngen fiber die Integrationstypologie nnd Abgrenzung 
des Is-Typns gegen die fibrigen Typen. 

Die Integrationstypologie der Marburger Schule von E. R. JAENSCH 

ist ein natiirliches System im Sinne der Biologie. Das System ist offen, 
d. h. es bietet die Moglichkeit, fortschreitend neue Typen zu beschreiben 
und einzugliedern, sowie die vorhandenen Typen durch Untergliederung 
zu differenzieren. Nach dem Prinzip der Subordination schreitet es fort 
von den Grundformen zu ihren Spezialisierungen, den Unterformen, bis 
zu der untersten Gruppe, der infima species, die von den Individuen 
gebildet wird. Auf diese Weise erfaBt die Integrationstypologie den ge
samten Kreis der Erscheinungen. Sie ist weit davon entfernt, die 
Menschen in wenige Grundformen schematisch aufteilen zu wollen. Viel
mehr hat auch die einmalige Individualitat in ihr Platz. 

Die Personlichkeit ist nun eine Einheit, die vieles umfaBt, ohne dabei 
ihre Einheitlichkeit zu verlieren: eine "Unitas multiplex". Der die 
Einheitlichkeit stiftende Faktor ist eine Art Bauplan, der fiir die gesamte 
psychische und psychophysische Organisation der betreffenden Person
lichkeit gilt. Die Integrationstypologie hat festgestellt, daB die psy
chische Personlichkeit einen Stufenbau verschieden hoher Schichten 
darstellt, wobei diese Schichten im allgemeinen eine iibereinstimmende 
formale Struktur zeigen. Der Stufenbau setzt sich aus den elementaren, 
den mittleren und hoheren Schichten zusammen. Die elementaren 
Schichten werden von den Funktionen des vegetativen und organischen 
Lebens gebildet, die mittleren Schichten von den impressiven und expres
siven Funktionen, die oberen von den Koharenzfunktionen und den 
geistigen. Die elementaren Schichten sind durch Teildetermination cha
rakterisiert, die hoheren durch Ganzheitsdetermination. Wahrend die 
altere Richtung der experimentellen Psychologie sich in den elementaren 
Schichten ansiedelte, die geisteswissenschaftliche in den hochsten, stellt 
die Integrationstypologie den Scheinwerfer des Experimentes im mittel
hohen Bereich aufund leuchtet damit nach unten und nach oben. Dieser 
mittelhohe Bereich namlich, der die hoheren Wahrnehmungs- und die 
elementaren Vorstellungsprozesse umfaBt, ist tief in der physiologischen 
Seite des Menschen verankert, zugleich aber mit dem hoheren Seelen
leben verkniipft. 

Hochheim, Piidagoge Salzmann. 1 



2 Vorbemerkungen iiber die Integrationstypologie. 

Nach Grad und Art der Verkoppelung dieser Schichten und Funk
tionen, der Integration, unterscheidet die Integrationstypologie die 
einzelnen Typen. 

In bezug auf den Imegrationsgrad stehen sich der voll und besonders 
nach auBen integrierte II-Typus und der nicht integrierte D-Typus, der 
desintegrierte Typus, ala polare Gegensiitze gegeniiber. Bei II ist die 
AuBenweltkohiirenz auBerordentlich stark. Er ist wie eine Schale, in 
die die Inhalte der AuBenwelt einstromen konnen. Beim D-Typus, bei 
dem die einzelnen Funktionen mehr oder minder getrennt sind, besteht 
eine schwache AuBenweltkohiirenz. In der Mitte zwischen II und D 
steht der bedingt oder teilweise integrierte 12-Typus. Seine AuBenwelt
kohiirenz ist Bedingungen unterworfen. Nur wenn seine "Integrations
keme", insbesondere seine Ideale, berUhrt werden, ist die AuBenwelt
kohiirenz und Integration vorhanden. Zwischen 12 und D befindet sich 
der Is-Typus. Bei ihm iiberwiegt die Innenintegration. Die AuBenwelt
kohiirenz ist nur schwach vorhanden. 

Nach der Integrationsart unterscheidet die Integrationstypologie den 
voll integrierten II-TypuS und den iiberstark integrierten 8-Typus, den 
Syniisthetikertypus. Bei II durchdringen Gefiihle und Wahrnehmungen 
einander, in den eidetischen Phiinomenen des IrTypus auch Wahr
nehmungen und Vorstellungen. Die Sinnesgebiete sind aber getrennt. 
Beim Syniisthetikertypus dagegen, der den Typus der "Oberintegration 
darstellt, sind die Sinnesgebiete nicht mehr getrennt: wird ein Sinnes
gebiet gereizt, so antwortet nicht nur dieses, sondem gleichzeitig ein 
zweites ungereiztes. Beim Horen eines Tones z. B. wird eine Farbe 
gesehen. Die Kohiirenz mit der Umwelt kann stark sein. Aber es ist 
eine andere Kohiirenz ala bei II' Bei II iiberwiegt in dem Kohiirenz
verhiiltnis zwischen Subjekt und Objekt das Objekt, bei 8 iiberwiegt das 
Subjekt. II ist Rezeptionstypus, 8 dagegen Projektionstypus. 8 hat 
keine Dauer in der AuBenweltkohiirenz: er ist unstet. Er steht in 
polarem Gegensatz zu 13• 8 ist der Typus der extremen Rassenmischung. 
Lytischen Krankheiten ist er leichter ausgesetzt als die anderen Typen, 
da er selbst ein Typus der Lyse ist. Durch seelische Erschiitterungen und 
somatische Krankheitsprozesse kann sich ein sekundiirer 8-Typus heraus
bilden1• Jeder Mensch macht in seinem Leben andeutungsweise alle 
Typen einmal durch, auch den 8-Typus, und zwar in der ersten negativen 
Phase ums 4. Lebensjahr und im Pubertiitsalter. Spiiter kommt der 
eigentliche Grundtypus klar zum Durchbruch. Der labile 81-Typus kann 
die Strukturgrundlage eines anderen Typus sein, den wir den 8 2-Typus 
nennen. Hier wird das labile Strukturgefiige durch einen rationalen 
Oberbau korrigiert. 82 bildet den "Obergang zur Desintegration. 

1 cf. REmEL, H.: mer sekundii.re Typen. Beilage zu "Experimentell-struktur
psychologische Untersuchung iiber den Jugendtypus". Z. Psycho!. Bd. 1308. 90ff. 



Vorbemerkungen fiber die Integra.tionstypologie. 3 

tJber das soeben dargestellte Verhalten der Grundtypen zu einander 
gibt das Schema der Integrationstypologie Aufschlu13: 

k 
;;=-l,,=----

IL 
~ ~-----------= 

Schema. der Integrationstypologie. 

(Beim tJbergang von den 1- zu den 8-Formen und zu D findet ein 
Richtungswechsel statt. 8 und D diirfen darum mit den 1-Formen nicht 
in einer Richtung gezeichnet werden. Sie lassen sich aber doch in ge
wissen Punkten mit der 1-Reihe vergleichen. In der Labilitat seiner 
Funktionen weicht der 81-Typus von 12 und Is starker ab als II' Die 
Anderung in der Richtung II -- 81 hat also eine Komponente k, die zu 
der Richtung II -- 12 -- Is entgegengesetzt ist. Dieses ist in dem obigen 
Schema dadurch zum Ausdruck gebracht, daB 81 nicht senkrecht unter II 
steht, sondern links davon. Entsprechendes gilt fUr D, der in der Starr
heit seiner Funktionen starker von I'}. und II abweicht als Is.) 

Der Is-Typus, der nicht mit dem nichtintegrierten D-Typus ver
wechselt werden darf, ist stark gegensatzlich dem 11-Typus. Bei II be
dingt die wechselseitige Durchdringung des inneren Seelenlebens und der 
Funktionen, durch die die AuBenwelt gegeben ist, eine starke AuBen
weltkoharenz und eine aufgeschlossene liebevolle Hingabe an das Ge
gebene. Wirklichkeit und Ideal sind fUr II nicht getrennt. Die Wirklich
keit verkorpert selbst das Ideale, oder das Ideale schimmert durch die 
Wirklichkeit hindurch. AIle gleichzeitig stattfindenden Funktionen 
durchdringen bei II einander. Aus jedem zeitlichen Querschnitt wird 
eine Einheit gebildet: II ist der Typus der "Querschnitteinheit". Der 
Mangel an einer "Langsschnitteinheit" bewirkt eine starke Aufgeschlossen -
heit, Lebendigkeit, Beweglichkeit, PlastizitiLt, zugleich aber auch eine 
Unzuverlassigkeit des RealitatsbewuBtseins und Mangel an Charakter. 
12 zeigt den tJbergang von der Querschnitteinheit zur Langsschnitt
einheit. II steht immer mit der AuBenwelt in enger Koharenz, 12 nur 
dann, wenn die festen Komplexe seines Innern, seine Ideale, von der 
AuBenwelt beriihrt werden. Die festen Vorstellungskomplexe bilden 
bei 12 einen durch die Zeit hindurchlaufenden Kern der Person1ichkeit, 
eine LiLngsschnitteinheit, eine feste innere Lebenslinie. Der tJbergang 
von 12 zu Is ist gleitend und flieBend. Bei 13 sind die inneren Komplexe 
noch fester, die Lebenslinie ist noch fester gestiftet als bei 12, Die 
Koharenz nach auBen nimmt abo Visuelle Vorstellungen, die eine Hin-

1* 



4 Vorbemerkungen iiber die Integrationstypologie. 

gabe an die Dinge erfordern, feblen. An ihre Stelle treten motorische und 
dynamische Inhalte. In ihnen kommt eine aktive Stellungnahme zur 
Welt zum Ausdruck, eine starke Bereitschaft zum Handeln. In den 
Antrieben des Handelns unterscheidet sich 13 wesentlich von 12 : sie sind 
bei 13 instinkthaft-vorbewuBt, wahrend sie sich bei 12 in die Vorstellungs
sphare hineinprojizieren und hier die Form bewuBter Ideale annehmen. 
In dem MaBe, wie die Koharenz zur AuBenwelt abnimmt, wachst bei 13 
die Neigung, Abstand von den Dingen zu wahren und sie objektiv zu 
betrachten. Is hat einen ausgesprochenen Sinn fiir die Wirklichkeit. In 
ihr sind auch die Werte verkorpert. Aber das Wertbild ist bei 13 ent
sprechend seiner festen Lebenslinie invariant, wahrend es bei 11 variant 
ist. Die Innenintegration ist bei Is besonders stark in der vitalen Schicht 
und in den Tiefenschichten der Personlichkeit, der Schicht des tiefen 
Gefiihls und der Willensschicht. Die Funktionen des Willens und Ge
fiibles werden durch Innenintegration zu Funktionen, die von der AuBen
welt abgespalten sind, aber in die Umwelt hineinwirken. Durch seine 
feste Lebenslinie und seine tiefen Gefiihle tritt 13 in Gegensatz zu dem 
labilen S-Typus, der tausend Gefiihlchen, aber kein Gefiihl hat. 13 strebt 
immer nach festen Bindungen, S dagegen ist lytisch, liberalistisch. 
"Diese Menschen (die S-Typen) sind auch extreme Liberalisten im 
Sinne der weiten biologischen Bedeutung, in dem der Begriff ,Libe
ralismus', .... , sinngemaB gebraucht werden muB. Wie diese Indi
viduen in sich selbst keine festen, stabilen Strukturen besitzen, so 
sind auch die Klammem oder Klammerfunktionen, die sie nach auBen 
hin uud mit anderen Menschen verbinden, gleichsam aufgelockert und 
erweichtl. " 

Die wesentlichsten Merkmale des 13-Typus, die samtlich in der starken 
Innenintegration begriindet sind, lassen sich folgendermaBen kurz zu
sammenfassen: Der la-Typus 2 ist stark auf das Wirkliche eingestellt. 
Er ist Empirist. Abstraktionen ist er abgeneigt. Er besitzt einen aus
gesprochenen Sinn fiir praktische Tatigkeit. Wille, Tat und Handeln 
iiberwiegen bei ihm. Die Umwelt betrachtet er unter dem Gesichtswinkel 
der Leistung. Er neigt zu einer moralischen Bewertung seiner Mit
menschen. Einerseits besitzt er einen ungestiimen Drang in die Weite, 
will alles kennenlemen und sich nutzbar machen, andrerseits laBt eine 
gewisse Enge des Blickes den Schulmeister und Pedanten erkennen. 
13 neigt zur Einsamkeit, aber nie zur Einsiedelei. Dazu ist er zu fest in 

1 JAENSCH, E. R.: Kindheitsstrukturen und biologische Wertfrage. Ans: 
E. R. JAENSCH: Eidetische Anlage und kindliches Seelenleben, S.482. Leipzig 
1934. 

S cf. JAENSCH, E. u. H.MoCKELMANN: tiber denTypus des rein nach innen hin 
Integrierten. Aus: E. R. JAENSCH: Grundformen menschlichen Seins, S.279ff. 
Berlin 1929. 



Der Padagoge SALZMANN. 5 

der realen Welt verankert. Er sucht die Einsamkeit z. B. auf, urn. die 
Natur zu erleben. Wenn niemand da ist, dem gegeniiber Abstand zu 
wahren ist, kann er sich vollig der Natur hingeben. In diesen Augen
blicken stimmungsvollen Erlebens wird die feste Lebenslinie gestiftet. 
In Heimat und Volkstum ist 13 fest wie eine Eiche verwurzelt. Er besitzt 
das Merkmal der Erdhaftigkeit. So langsam, wie die Eiche wii.chst, 
wachsen auch seine Entschliisse, sind aber dann auch ebenso uner
schiitterlich wie eine Eiche. 13 besitzt Dauerkomplexe der Ideen von 
Yolk, Vaterland, Heimat, Gemeinschaft, Freundschaft, Echtheit, Ge
sundheit usw. Nach diesen Dauereinstellungen handelt er. Ein Ab
weichen von der inneren Lebenslinie empfindet er als Unechtheit. 1m 
religiOsen Leben! stehen bei 13 Selbstdisziplin und sittJiche Vervoll
kommnung im Vordergrund. 13 will weniger Gott erleben als sich ihm 
durch Taten nahern. Sein Gott lebt nicht im Beschauen, sondern im 
Tun. Die Religiositat des 13-TypUS ist Tat. In der Kunst ist 13 unpro
duktiv. Aber er ist empfanglich fiir Kunst, besonders fiir Musik. Fiir 
den Wert von Werken der bildenden Kunst ist fiir 13 entscheidend, daB 
sie Merkmale von Naturwahrheit, Klarheit, Einfachheit und ReaIistik 
der Darstellung aufweisen, daB sie das eigene Erleben beriihren und 
gewisse Dauervorstellungen auflockern. 

1m folgenden mochte ich nun den Padagogen CHruSTIAN GOTTHILF 
SALZMANN unter dem Gesichtswinkel der Integrationstypologie in seiner 
Weltanschauung, seiner Padagogik, seiner Unterrichts- und Erziehungs
methode darstellen. 

II. Der Padagoge SALZMANN. 
1. Seine Weltanschauung. 

"In der Hoffnung, daB in einer andern Welt alles besser seyn werde, 
geben sie (die meisten Menschen) sich wenig oder gar keine Miihe, ihren 
gegenwartigen Zustand zu verbessern, verkennen ganz das Gute, das 
sie gegenwartig genieBen, suchen nur die Unannehmlichkeiten auf, die 
sie umgeben, und stellen sich dann die Erde, die Gott gemacht hat, von 
welcher Moses mit Recht sagt, daB Er, nach Vollendung derselben, alles 
iibersehen, und - sehr gut gefunden habe - diese Erde, sage ich, stellen 
sie sich als ein ThaI der Thranen und des Jammers vorZ." SALZMANN 
teilt diese Auffassung des irdischen Jammertales nicht. Er glaubt viel
mehr fest daran, daB unser irdisches Dasein schon ein "Himmel auf 
Erden" sein kann. Was erwarten wir yom Jenseits 1 Sinnlicher GenuB 
und Untatigkeit wird uns jenseits des Grabes ebensowenig wie hier 

1 cf. MOBLE, L Ul3A: Eine empirische, typenpsychologische Untersuchungiiber .Ax
ten des religiosen Erlebens. Diss. Marburg 1931. 

2 SALZMAliN, C. G;: Der Himmel auf Erden. 2. Aufl. S. If. Schnepfenthal 
1798. 



6 Der Padagoge SALZMANN. 

beschieden sein. Wir hoffen auf ein Wachstum an Kraft im Jenseits. 
Dieses Wachstum ist uns schon auf Erden beschieden, wie uns ein auf
merksamer Riickblick auf unser bisheriges Leben zeigen wird. Unsere 
Vervollkommnung geht stufenweise vor sich. Zur Ersteigung jeder neuen 
Stufe gehOrt Zeit und Anstrengung. "Selig 8ind die Todten, die in dem 
Berrn 8terben: denn ihre Werke folgen ihnen nach 1." Diese Seligkeit 
k6nnen wir schon jetzt genieBen, wenn wir eine schwere Arbeit beendet, 
wenn wir iiber uns selbst gesiegt oder einem Menschen geholfen haben. 
"Bey dem Berrn zu 8eyn allezeit - DieB stellen wir uns als die h6chste 
Seligkeit vor, und dieB mit Recht 2." Wir sind aber bereits bei ihm, 
fiihlen seine Wirksamkeit in seinen Werken und in unserm eigenenLeben. 
Auch der Umgang mit Engeln ist uns imDiesseits nicht versagt, wenn wir 
namlich darunter dienstbare Geister verstehen, Werkzeuge in Gottes 
Hand, durch die er seine Absichten erreichen will. Wenn wir die Menschen 
unter diesem Gesichtswinkel betrachten, so sehen wir uns gleich mit 
Engeln umgeben. Es existiert also tatsachlich ein Himmel auf Erden. 
Man muB ihn nur zu finden wissen. SALZMANN bemiiht sich, einen 
Wegweiser zu diesem Himmel zu geben. "Nachdem so viele Wegweiser 
zum Himmel jenseits des Grabes geschrieben worden sind, schreibe ich 
eine Anweisung den Himmel auf Erden zu finden3." Dabei erwahnt er 
die Unsterblichkeit nur wenig. Er glaubt zwar fest, daB der Tod Geburt 
zu einem neuen Leben ist, ist aber davon iiberzeugt, daB gerade der 
Glaube an Unsterblichkeit viele Menschen den Himmel auf Erden nicht 
finden HWt. 

In uns selbst k6nnen wir schon auf Erden Seligkeit finden, wenn wir 
immer mehr nach Vollkommenheit streben. Das Streben nach VolI
kommenheit muB aber nach innen und nicht nach auBen gerichtet sem. 
"Vollkommenheit ist der Inbegriff aller der guten Eigenschaften, die eine 
Sache ihrer Natur nach haben kann4 ." Eine Eigenschaft, die allen 
iibrigen Eigenschaften erst ihren richtigen Wert gibt, ist "die richtige 
Erkenntniss der Pflichten, und die Gewohnheit, dieser Erkenntniss gemaB 
zu handeln 5". Die iibrigen Eigenschaften haben erst dann einen Wert, 
wenn sie der Erfiillung unserer Pflichten dienen. Wie erkennen wir 
unsere Pflichten 1 Die Pflichten anderer Menschen erkennen wir immer 
sehr genau, aber unsere eigenen wollen uns nicht recht einleuchten. 
Wenn wir erkennen wollen, welches unsere Pflicht ist, mussen wir also 
fragen: was wiirdest Du von einem anderen Menschen in Deiner Lage 
verlangen 1 Haben wir unsere Pflichten erst richtig erkannt, dann mussen 
wir sie voll und ganz erfiillen, die Erfiillung unserer Pflichten zu unserm 
Hauptzweck machen. Alles, was wir denken und tun, muB sich auf die 
Erfiillung unserer Pflichten beziehen. "Es ist leicht einzusehen, daB die 

1 a. a. o. S.lO. 2 a. a. O. S.I1. 3 a. a. O. Vorbericht S. III. 4 a. a. O. 
S. 41. • a. a. O. S. 42. 



Seine Weltanschauung. 7 

Erfiillung der Pflicht uns beynahe alles gebe, was wir jenseit des Grabes 
zu finden hoffen. Seliglceit - das ists, wornach wir uns so sehr sehnen. 
Und was ist denn Seligkeit 1 Doch wohl nichts anders, als ein Zustand 
der Seele, in welchem wir mit uns und den Dingen, die um uns sind, 
zufrieden sind. Giebt uns denn nicht diese die Erfiillung unserer 
Pflichtenl1" Wenn wir dieErfiillung unserer Pflichten zu unsermHaupt
zweck machen, dann werden auch die vielen Wiinsche, die unsere Unzu
friedenheit verursachen, und die Furcht vor der Zukunft wegfallen. Wir 
kennen nur einen Wunsch: die Erfiillung unserer Pflicht. Und das 
nimmt unsere Zeit derartig in Anspruch, daB wir iiber die Zukunft gar 
nicht nachdenken konnen. Ein Hindernis stellt sich aber unserm 
Streben nach Pflichterfiillung haufig entgegen: die Schwache unseres 
Korpers. Wir haben daher zunachst die Pflicht, unseren Korper zu 
stahlen. "Wer nun seinen Himmel bloB jenseit des Grabes erwartet, 
der mag fortfahren seinen Korper zu vernachlassigen. Wer aber den 
Himmel schon diesseits genieBen will, der muB nothwendig auf seinen 
Korper mehr Aufmerksamkeit verwenden, wenn sein Streben nach dem 
Himmel nicht vergeblich seyn so1l2." Die Erinnerung an erfiillte Pflichten 
wird uns soots mit Freude und Zufriedenheit erfiillen. Wir brauchen also 
nicht erst bis zum Jenseits zu warten, um die Seligkeit zu genieBen, die 
aus der Zuriickerinnerung an unsere Werke entspringt. "Wenn wir dieB 
alles nun thun (unsere Pflichten erfiillen) : so konnen wir uns ja itzo schon 
unserer Werke freuen, und den Himmel auf Erden haben. Thun wir es 
nicht, aus welchem Grunde konnen wir denn hoffen, daB wir diese 
Freude kiinftig haben werden 1 1st diese Erwartung nicht so thoricht, 
als die Hoffnung eines Landmanns, der seinen Acker nicht besaet, auf 
eine reichliche Ernte3 1" 

Gottes Nahe erleben wir auch schon auf Erden. Das Dasein Gottes 
beweisen zu wollen, halt SALZMANN fiir iiberfliissig. ,,1ch sQllte meynen, 
wer bey dem Anblicke einer Windmiihle, in welcher aIle Theile, nach 
einem bestimmten Zwecke wirken, an das Daseyn eines Windmiillers 
glauben konnte, der konnte auch bey dem Anblicke der Welt, die doch 
wohl groBer und zusammengesetzter, als eine Windmiihle ist, das Daseyn 
eines Weltregierers oder Gottes nicht leugnen4 ;" Gott ist zwar fiir una 
unsichtbar, wir sehen aber seine Wirkungen, seine Werke. Wir leben 
unOOr seinen Werken und brauchen daher nicht erst auf unsern Abschied 
von der Erde zu warten, um die Seligkeit zu erleben, die aus der Be
trachtung der Werke Gotoos, der Natur, entspringt. Diese Seligkeit 
erleben aber nicht etwa nur groBe Naturforscher. "Es ist ganz etwas 
anders, den Bau des menschlichen Korpers bis zu seinen subtilsten 
Theilchen untersuchen, den Lauf der Himmelskorper beobachten und 

1 a. a. O. S. 69. 2 a.. a. O. S.88f. 3 a. a. O. S. 134. 'a. a.. O. S. 150. 
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berechnen, die Merkmale aufsuchen, wodurch die Pflanzenarten sich von 
einander unterscheiden; ein anderes in allem diesem die weisen Ab
sichten des Schopfers aufsuchen, in allem, was ist, die Giite und Weisheit 
des Schopfers bemerken. Jenes ist Studium der Natur, dieses nur ist 
Betrachtung der Werke Gottes. Jenes verschafft mannichfaltige Kennt
nisse, dieses fiihrt zur Ruhe und Seligkeit1." Ein Riickblick auf unser 
Leben lehrt uns, daB Gott einen jeden von uns kennt und fUr ihn sorgt. 
Friiher glaubten die Menschen, Gott sprache mit ihnen. SALZMANN 
behauptet, das sei auch jetzt noch der Fall. Man miisse nur seine Stimme 
horen. Aber wie spricht Gott zu uns ~ Wir werden durch bestimmte 
Situationen, in die wir versetzt werden, aufgefordert, etwas zu tun oder 
zu lassen. Zuweilen werden wir zur Priifung in schlechte Gesellschaft 
versetzt, oder grundlose Warnungen ergehen an uns. Auch in uns HiBt 
Gatt seine Stimme horen, in unserm Gewissen. Hindernisse, die uns 
entgegentreten, dfufen wir nicht immer als Befehl Gottes ansehen, von 
unserm Vorhaben abzustehen. Sie sollen manchmal nur unsere Krii.ft;e 
noch mehr anspornen. Sind sie jedoch uniiberwindlich, so miissen wir 
von unserm Plan ehrfurchtsvoll zuriicktreten. Auch wir konnen mit 
Gott sprechen, im Gebet. Das Gebet soIl nicht etwa eine Bitte an Gott 
sein, unser Schicksal nach unserm Willen zu lenken. Es soll ein Gesprach 
des Herzens mit Gott sein, das aus der jeweiligen Situation erwachst. 
Fiir dieses Gesprach jedes einzelnen Herzens mit Gott lehnt SALZMANN 
grundsatzlich Gebetsformeln abo Dieses Gebet gipfelt in dem Wunsch, 
"daB wir uns ganz an Gott ergeben, ganz seinen Willen thun, jedes 
Schicksal, das uns trifft, mit Dank annehmen, unsere uns aufgetragenen 
Geschaffte mit moglichsterTreue erfiillen mochten2." Wenn wir alles, 
was um uns is~ und geschieht, als Gottes Wirkung ansehen lernen, wird 
sich uns die Erde in einen Himmel verwandeln. "Ist nicht alles Bose 
und Schreckliche und Furchtbare, iiber welches du bisher seufztest, mit 
einemmale verschwunden ~ ... Deine korperlichen und Seelenleiden! 
was sind sie ~ Erziehungsmittel, wodurch Gott. dich zu veredeln sucht. 
Die entsetzlichsten Scenen des Kriegs, was sind sie ~ Veranstaltungen der 
hochsten Weisheit um groBe Zwecke fiirs ganze zu erreichen. Die 
schrecklichen Aussichten in die Zukunft, was sind sie ~ Phantome, die 
durch den Glauben an Gott verscheucht werden. Wenn dieser alles 
regiert: so regiert er auch die Zukunft. Wie kann denn da etwas Schreck
liches seyn, wo ein A11weiser, ein Ailgiitiger regiert3 ?" 

Auch der Umgang mit Engeln bleibt uns aufErden nicht vorenthalten. 
Aile Engel, die friiher die Menschen retteten, waren nach SALZMANNS 
Ansicht Menschen, die wegen ihres Mutes, ihrer Gefii.lligkeit, ihrer Wohl
taten als gottliche Gesandte angesehen wurden. "Sobald wir uns also 
dazu gewohnen, die Menschen, die uns Gutes thun, als Gottes Gesandte 

1 a. a. O. S.247f. 2 a. a. O. S. 242. 3 a. a. O. S.230f. 
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zu betrachten: so finden wir wieder Engel auf Erden1 ;" Auch unsere 
Vorgesetzten miissen wir als Gesandte Gottes ansehen. Wenn wir uns 
daran gewohnt haben, die Menschen als Engel auzusehen, so miissen wir 
auch uns selbst dafUr halten. Damus erwachst die moralische PfIicht fUr 
uns, Hochachtung gegen uns selbst zu haben und uns dieser Wiirde 
entsprechend zu verhalten. Manchmal wird es uns schwer werden, an 
der "Oberzeugung, daB die Menschen Engel seien, festzuhalten: wenn wir 
Leiden durch sie erdulden miissen. In dem FaIle miissen wir uns immer 
bemiihen, die Handlungen der Menschen aus dem richtigen Gesichts
winkel zu sehen, sie als gottliche Auftrage zu betrachten. 

Zwischen allen Menschen besteht nach SALZMANNS Meinung engste 
Kohareuz. Sie sind sozusagen "Glieder eines Leibes". "So wie nun 
immer ein Glied das seine zur Wohlfahrt des andern beytragen muB, 
wenn das Gauze bestehen solI: so sind auch wir aIle verbunden einander 
zu dienen, und behiilflich zu seyn2." Eine vollige Isolierung, d. h. ein 
Robinsondasein zu fiihren, ist in diesem Sinne gauz unmoglich. Der 
Mensch darf sich nur dann in eine zeitweilige Einsamkeit zuriickziehen, 
wenn er sich durch Entspannung und Sammlung auf den Umgang mit 
Menschen erneut vorbereiten will. Das Zusammenleben der Menschen 
wird aber erschwert durch dasDasein desLasters. Auch Laster, Irrtiimer, 
Torheiten usw. haben jedoch ihre Daseinsberechtigung. Sie sollen uns 
vor allem anspornen, unsere Krafte zu ihrer Beseitigung auzustrengen. 
"Man betrachte doch die menschliche Gesellschaft als einen Waizen
acker, und man wird sich leicht bey den Irrthiimern und Thorheiten, die 
man hier und da bemerkt, beruhigen konnen. Es niitzt alles fiir das 
Gauze. Die Disteln wie der Waizen, die Thorheit wie die Weisheit, das 
Laster wie die Tugend. Uns darf diess freylich nicht einerley seyn, in 
unserm Wirkungskreise miissen wir die Ausbrechung des Lasters und der 
Thorheit zu verhindern suchen, so wie der verstandige Ackermann seinen 
Acker aufs moglichste von Disteln rein zu erhalten sucht3;" Die Ver
schiedenheit der menschlichen Charaktere kann das Zusammenleben der 
Menschen nicht storen. Die Mannigfaltigkeit der menschlichen Mei
nungen, ihrer Denk- und Handlungsart muB uns soviel Freude machen, 
wie dem Krauterkenner die Mannigfaltigkeit der Blumen. Das hindert 
aber nicht, daB wir versuchen, in unserm Kreise in diese Vielgestaltigkeit 
Einheit zu bringen. Das Idealbild der Menschheit ist nach SALZMANN 
das der vielgegliederten Einheit, der Unitas multiplex. 

Wie laBt sich nun das Leiden mit SALZMANNS "Himmel auf Erden" 
vereinbaren ? Macht es ihn nicht zu einer Utopie? SALZMANN halt auch 

1 a. a. o. S. 249. 
2 SALZMANN, C. G.: Beytrage zu Aufklii.rung des menschlichen Verstandes in 

Predigten, S. 193. Leipzig 1779. 
3 SALZMANN, C. G.: Der Himmel auf Erden, S.30Of. 
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in einem Himmel auf Erden das Leiden als Erziehungsmittel fiir unbe
dingt notig. "Eine Welt ohne Ungliick wiirde so traurig aussehen, als 
eine Welt ohne Sturm, Donner und Regen. Alles wiirde erschlaffen und 
ersterben. Wenn wir alles Gute iibersehen konnten, was Menschen in der 
Welt gestiftet haben: so wiirden wir ganz zuverlassig finden, daB sie 
dazu mehrentheils durch Ungliick veranlaBt wurden 1." Das Leiden 
scharft den Verstand, gibt dem Geiste Kraft, weckt Liebe und Mitleid 
und verhindert, daB wir Menschen Maschinen werden. Es kann unsere 
auBeren VerhaItnisse zwar zerstoren, unser innerer Mensch jedoch kann 
immer dadurch gewinnen. "Wenn das Unsichtbare (in der Welt) das 
Hauptwerk ist, alles Sichtbare nur Wirkung, nur Werkzeug des Unsicht
baren ist: so gilt dieB auch von meinem unsichtbaren Theile. Gesetzt, 
daB auch mein ganzes sichtbares Eigenthum, mein Zustand, mein 
Korper zerriittet wiirde, wenn nur mein Unsichtbares dabey gewinnt. 
wenn ich selbst nur dadurch weiser, wohlwollender, starker werde: so 
ist auch das harteste Schicksal fiir mich wahrer Gewinn2." DaB der 
Einzelne zuweilen leiden muB, laBt sich in der Weltregierung gar nicht 
vermeiden. "Was bin ich gegen die tausend Millionen Menschen, die die 
Erde bewohnen ~ ... Wie kann ich denn also erwarten, daB der Welt
regierer, bey der weitlauftigen Verwaltung seines Reichs, bloB auf meine 
Wiinsche Riicksicht nehme! Ists nicht die Pflicht eines guten Biirgers, 
daB er um des Ganzen willen, ... , auch bisweilen etwas leide3 1" 

Wie sollen wir uns nun zum Leiden verhalten 1 Sollen wir es als 
unabanderlich hinnehmen, sollen wir uns mutlos mit der Meinung "wer 
kann wider Gott 1" in unser Schicksal ergeben oder uns damit beruhigen, 
daB denen, die Gott Heben, aIle Dinge zum Besten dienen miissen 1 
SALZMANN verwirft diese Art des Duldens vollstandig. Er sagt, es gibt 
eine doppelte Art der Geduld: eine leidende und eine handelnde. Nur 
die handelnde Oeduld ist eines Menschen wiirdig. Eine ErlOsung yom 
Leiden ist moglich. "Diese Bitte ("erlose uns von dem V"bel") allein 
beweiBt ... , daB Jesus das Daseyn des Uebels geglaubt, die Befreyung 
von demselben fiir moglich gehalten, und der Menschheit die Kraft, 
unter gottlicher Regierung, die Erlosung yom Uebel zu bewirken, zu
getrauet habe'." Aber die Erlosung yom Leiden erfolgt nicht durch 
untatiges Warten auf einen "auBerordentlichen Erloser", nicht durch 
groBe Revolutionen. "Die Anlage zur Erlosung liegt vielmehr in dem 
Menschen selbst, muB von innen her ausbrechen und ihre Wirkungen 
auBern 5." Jedes Leiden muB uns zunachst zum Nachdenken veranlassen, 

1 SALZMANN, C. G.: Christliche Hauspostille, 1. Bd., S.122. Schnepfenthal 
1792. 

2 SALZMANN, C. G.: Der Himmel auf Erden, S.l77f. 3 a. a. O. S.181. 
4 SALZMANN, C. G.: "Ober die Erlosung der Menschen vom Elend durch Jesum. 

1. Bch. S.2. Schnepfenthal 1788. 5 a. a. O. S.21. 
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woher es gekommen ist. Der Grund unserer Leiden liegt mit wenigen 
Ausnahmen in uns selbst. Unwissenheit, Irrtum, Pfliehtverletzung, 
Selbstsueht, Kurzsiehtigkeit usw. konnen unsere Leiden verursaeht 
haben. Mit aller Kraft miissen wir versuehen, den Grund unseres Leidens 
zu beseitigen. "Jedes widrige Schieksal muB zuerst unsere Denkkraft 
reizen, zum Ueberlegen, ob es nieht Pflieht sey, seine Krii.fte anzuwenden, 
um dasselbe abzuandern, oder wenigstens zu mildern, und ob die Krafte, 
die man hat, dazu hinreiehend sind. 1st beydes: so kann man sieher 
dieses widrige Sehieksal als eine gottliehe Aufforderung zur ThiLtigkeit 
ansehen. Befolge sie! wende deine Krafte an! und du wirst in den 
mehresten Fallen das Vergnugen haben zu sehen, daB deine Bemiihungen 
gelingen und manehes, was dir unangenehm ist, aus deinem Wirkungs
kreise wegsehaffen1." Nur wenn unsere Krii.fte nieht ausgereieht haben, 
ein Leiden abzuwenden, mussen wir uns dem Unabanderliehen fugen. 
Den Wahlsprueh: "Denke, Dulde, Handle!", den SALZMANN uber die 
Tiir eines seiner Erziehungshauser setzen lieB, will SALZMANN aueh auf 
die Einstellung zum Leiden angewendet wissen. 

2. Seine Piidagogik. 

a) SALZMANN als Tatpadagoge. 
Aus dem Boden dieses unersehutterliehen Glaubens an einen Himmel 

auf Erden erwaehst SALZMANNS Padagogik. Sie hat zum Ziel, den jungen 
Mensehen zu einem starken Idealismus der Nahe zu fiihren. 

SALZMANN ist kein theoretiseher, sondern ein praktiseher Padagoge. 
"Meine Padagogik lernte ieh nieht aus Buehern, sondern dureh Be
obaehtung der kindliehen Natur 2." "Ieh habe wenig gelesen, desto 
mehr gedaeht, beobaehtet und gehandelt3." Er nimmt geradezu eine 
theoriefeindliehe Stellung ein. "Wozu nutzen aIle Theorien, wenn die 
Leute fehlen, die sie ausfiihren konnen 1 ... Statt darauf zu denken, das 
Wahre und Gute, was wir von der Erziehung bereits wissen, in Aus
ubung zu bringen, fahrt man fort neue Theorien aufzustellen, denen, so 
gut wie jenen, die Ausfiihrung fehlen wird. Wir gleiehen theoretisehen 
Baumeistern, die die Ideale zu den vollkommensten Gebauden mit der 
Reillfeder entwerfen konnen, die aber immer nur Risse bleiben, mit 
denen man etwa die Wande bekleiden kann, da ihren Verfertigern die 
Gesehiekliehkeit fehlt, das Entworfene zur Wirkliehkeit zu bringen4." 

1 SALZMANN, C. G.: Der Himmel auf Erden, S.235. 
2 SALZMANN, C. G.: Erklii.rung deB Symbols und der Inschrift, welche Bich fiber 

dem zweyten Hause der Schnepfenthaler ErziehungB-AnBtalt befinden. Morgenblatt 
fUr gebildete Stande, Nr. 235, S. 940. 1. X. 1810. 

3 SALZMANN, C. G.: Ameisenbfichlein, oder Anweisung zu einer verniinftigen 
Erziehung der Erzieher. Schnepfenthal 1806. Vorbericht S. llf. 

4 a. a. 0., Vorbericht S.6f. 
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So ist seine Theorie, die er fiir die Erziehung der Erzieher aufstellt, nur 
aus dem heiBen Wunsch entstanden, praktische Padagogen heranzu
bilden. 

Dem jungen Menschen, der sich zum Erzieher berufen fiihlt, legt 
SALZMANN das Symbolum vor: "Von allen Fehlern und Untugenden 
8einer Z6glinge mUfJ der Erzieher den Grund in 8ich 8elb8t 8uchen l ." Bevor 
der Erzieher an die Kinder herantritt, hat er nach SALZMANNS Ansicht 
die Forderung zu erfUllen: Erziehe Dich selbst! In seinem Plan zur 
Erziehung der Erzieher gibt er u. a. folgende Winke zur Selbsterziehung: 

1. "Bey ge8und 2 !" Der Erzieher ist verpflichtet, sich abzuharten und 
seine Gesundheit zu stahlen. Wenn er krank ist, reizt ihn jede Unbe
sonnenheit der Jugend. 

2. "Bey immer heiter3!" "In einer heitern Stunde ist man unter seinen 
Zoglingen all machtig 4 ." Der Grund des MiBmutes ist korperlicher oder 
seelischer Natur. Der MiBmut, der aus korperlichen Leiden entspringt, 
ist leicht zu beseitigen, wenn der Erzieher nach Gesundheit strebt. Ofter 
aber entspringt der MiBmut aus einem fehlerhaften Zustand der Seele, 
aus der Gewohnheit, alles in einem trtiben Licht zu sehen. Es gibt eine 
doppelte Welt, eine in uns, die andere auBer uns. Auf die AuBenwelt 
konnen wir nur wenig einwirken; dagegen konnen wir uns in unserm 
Innern eine Welt schaffen, die uns immer anlacht. Die Harmonie dieser 
inneren Welt kann durch nichts gestOrt werden. Auch die Untugenden 
seiner Zoglinge konnen den Erzieher nicht mehr auBer Fassung bringen. 
"So lange der Baum sich noch im Stande der Entwicklung befindet, 
darf man von ihm noch keine Frtichte erwarten .... Die groBere Halfte 
der Menschen steht in der Entwicklung, wie ein junger Kirschbaum, der 
hochstens nur Bltiten zeigt. Wie kann man von ihnen verlangen, daB 
sie so gesetzt, so weise, wie ausgebildete Menschen handeln sollen 1 
Erwagt man dieses: so wird man sich weit besser in der Gesellschaft der 
Kinder befinden, statt sich tiber ihren Muthwillen und ihre Gedanken
losigkeit zu entrtisten, wird man sie vielmehr mit Vergntigen betrachten, 
die Keime zum Guten in ihnen bemerken, und sie zu entwickeln suchen. 
Man wird die Thorheiten des Jlinglingsalters ertraglicher finden, und 
sich dartiber so wenig entrtisten, als tiber die erst en Frtichte des jungen 
Kirschbaums, die gemeiniglich unreif abfallen .... Ftihlt man sich ver
standiger als sie, was folgi daraus 1 weiter nichts, als daB man Ursache 
habe, sich tiber seine gemachten Fortschritte zu freuen, und den Zurtick
stehenden ein ermunterndes Beyspiel zu geben, nachzufolgen5." 

3. "Lerne mit K indern 8prechen und umgehen6 ." "W er ... den 
rechten Ton treffen kann, der der jugendlichen Natur am angemessensten 

1 a. a. O. S.17. 2 a. a. O. S.208. 3 a. a. O. S.212. 4 a. a. O. S. 213. 
5 SALZMANN, C. G.: Der Himmel auf Erden, S. 299f. 
6 SALZMANN, C. G.: Ameisenbiichlein, S.220. 
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ist, und auf sie den mehresten Eindruck macht, der richtet bey ihr mit 
wenigen Worten weit mem aus als ein anderer, der sich nicht in den 
rechten Ton stimmen kann, mit einer langen Redel." An dem schiich
temen Ton des Erziehers merken die Zoglinge bald, daB er ihnen nicht 
gewachsen ist. Ein gebieterischer Ton erweckt Abneigung und Wider
spenstigkeit. Gii.nzlich zu verwerfen jedoch ist der "Corporalston", bei 
dem aIle Ermahnungen durch RippenstoBe und Stockschlage Nachdruck 
erhalten sollen. "Unterdessen rathe ich jedem jungen Manne, der die 
Jugend nicht anders als mit RippenstoBen und Schlagen zu lenken 
weiB, daB er der Erziehung gii.nzlich entsage: ... Er bemiihe sich eine 
Corporalstelle, oder die Stelle eines Zuchtmeisters zu erhalten; da wird 
er aufseinem Platze seyn2." Wesentlich ist auch, daB der Erzieher lemt, 
sich in Kindersprache (s. a. Kapitel "Seine Unterrichtsmethode" unter 
"Religion") mit seinen Zoglingen zu unterhalten. Fiir den Umgang mit 
Kindem fordert SALZMANN, daB der Lehrer durch sein Beispiel und seine 
Behandlungsart nicht etwa Fehler lehren solI. Er darf auch nicht seinen 
Zoglingen Fehler andichten, darf sie nicht aIle in eine bestimmte Form 
pressen wollen und jede Abweichung von dieser Form als Untugend 
bezeichnen. Vor aDem aber solI der Erzieher unter seinen Kindem selbst 
Kind sein. 

4. "Lerne mit Kindern dick beschiiftigen3." Der Erzieher, der mit 
seinen Zoglingen spielen kann, wird ihre Liebe und ihr Zutrauen er
werben, wird mit ihnen zu sprechen und sie zu behandeln lemen. AuBer
dem wird er beim Spiel Gelegenheit finden, ins Innerste seiner Zoglinge 
zu sehen. "Wer mit Kindem nicht spielen kann, wer in dem Wahne 
steht, daB diese Art der Unterhaltung mit Kindem unter seiner Wiirde 
sey, soDte eigentlich nicht Erzieher werden'." 

5. "BemiiJ1,e dick, dir deutlicke Kenntnisse, der Erzeugnisse der Natur 
zu erwerben 5• " 

6. "Lerne die Erzeugnisse des menscklicken FleifJes kennen6." 

7. "Lerne deine Hiinde braucken7 ." 

8. "Gewokne dick mit deiner Zeit sparsam umzugeken8 ." "Zeit ist 
Geld, ... Ich sage aber, Zeit ist mehr als Geld: Da man, durch gute 
Anwendung der Zeit, viel Geld erwerben, aber durch keine Geldsummen 
sich Zeit erkaufen kann9 ." Der Erzieher muB sich ans Friihaufstehen 
gewohnen. Seine Hauptbeschaftigung muB Denken und Beobachten 
sein. Um sich Stoff zum Denken zu verschaffen, soll er lesen, aber mit 
Auswahl. SALZMANN wamt vorm iibertriebenen Lesen. "Liesest du 
aber, ... , unmiLBig: so kommst du mir vor wie ein Mensch, der den 
ganzen Tag iBt. Sein stets beladener Magen macht ihn zum Denken 

1 a. a. o. S. 29. 
5 a. a. o. S. 238. 
9 a. a. o. S. 2Mf. 

2 a. a. O. S.33f. 
8 a. 3. O. S. 245. 

3 3. a. O. S. 235. 
7 &. 3. O. S. 249. 

, a. a. O. S.237. 
8 a. 3. O. S. 2M. 
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unfahig, und seine Safte werden durch die heterogenen Nahrung!!mittel, 
die in dieselben iibergehen, verderbtl." 

Ein Erzieher, der diese Winke zur Selbsterziehung befolgt hat, ist 
erst imstande, ein praktischer Ermeher zu werden. 

SALZMANNS Starke als Tatpadagoge lernen wir aus seiner Unterrichts
und Erziehungsmethode kennen. 

b) Seine Unterrichtsmethode. 
Fiir alleZweige desUnterrichtes lehnt SALZMANN eine rein geda.chtnis

maBige Aneignung des Unterrichtsstoffes abo Er fordert in jedem Fach 
das Prinzip der Anschaulichkeit. Da die Sinne Anschaulichkeit ver
mitteIn, stellt er schon vor dem schulpflichtigen Alter Sinnesiibungen an. 
Das jurige Kind hat ein lebhaftes Interesse fiir Tiere. Das muB fiir die 
Sinnesiibungen ausgenutzt werden. Dabei verkennt SALZMANN aber die 
Notwendigkeit von Gedachtnisiibungen nicht. Die Erfahrung in seiner 
Erziehungsanstalt lehrte ihn, daB die Jugend ohne Gedachtnisiibungen 
kaum etwas behielt und "daB ihr Geda.chtnill wenig Teriacitat (. . .) be
kam. Es glich dem Schnee, in den man Lateinische RegeIn und mora
lische Sentenzen schreibt, die darin nicht langer, als bis zum Ausbruche 
des Thauwindes bleiben2." So verlangt er, daB im Naturkunde-, Sprach
und Religionsunterricht auch Geda.chtnisiibungen angestellt werden. 

Der Unrerricht soll auf starkste Aktivitat des Zoglings eingestellt 
sein. Der Lehrer darf keine langen Vorlesungen halten. Er soll die 
Kinder fragen, was sie zu dem Unterrichtsgegenstand zu sagen haben, 
soll seinen Beifall auBern und berichtigen und schlieBlich das hinzufiigen, 
was er selbst von der Sache weiB. 

Lese-, Schreib- und Rechenunterricht. 

SALZMANN unterrichtete zwanzig Jahre lang, ehe er eine verbesserte 
Methode fiir den Lese- und Rechenunterricht fand. Am 12. Juni 1794 
schrieb er noch an seinen Pflegesohn JOHANN WILHELM AUSFELD, als 
dieser den Wunsch auBerte, von Dessau aus REKAHN zu besuchen: 
"Dann bitte ich dich aber sehr, daB du recht aufmerksam bist auf den 
Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen. In Ansehung dieser Puncte 
ist es bey uns nicht recht richtig." Anregung fUr seine verbesserte 
Lesemethode empfing SALZMANN durch die Privatfibel von JOHANN 
PETER H UNDEIKER zu Vechelde und durch seine Zoglinge, die, wie in 
seiner ganzen Erziehungswissenschaft, auch hierin seine Lehrmeister 
waren. Seinem Rechenunterricht legte er die Rekahner Methode zu
grunde, spater die Pestalozzische. 

1 a. a. o. S. 259. 
B SALZMANN, C. G.: Ueber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal. S. 67. 

Schnepfenthal 1880. 
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Beim. Leseunterrichi; sollen den Kindem zunii.chst keine Buchstaben 
gezeigt werden. Der Lehrer zeigt ihnen verschiedene Dinge und buch
stabiert sie ihnen vor. Erst dann bekommen sie Buchstaben zu sehen. 
Die einzeInen Buchstaben sind auf Pappe geklebt und liegen in ver
schiedenen Kastchen. Der Lehrer legt erst die deutschen Frakturbuch
staben, danach Anfangsbuchstaben und lateinische Buchstaben in will
kiirlicher Reihenfolge in ein paar Reihen hin und nennt dabei den Namen 
eines jeden Buchstaben. Dann fordert er die Kinder auf: "Such Du 
das "K", Du das "B"!" usw. Jedes Kind behaIt die Buchstaben, die 
es gefunden hat. Am SchluB des Spiels werden die Buchstaben jedes 
Kindes gezahlt, und der Gewinner erhaIt eine kleine Belohnung. Der 
Lehrer legt die Buchstaben wieder hin, nimmt in Gedanken einen 
Buchstaben fort und laBt die Kinder raten. Wer richtig geraten hat, 
bekommt den Buchstaben. Das Spiel wird solange fortgesetZ't, bis aIle 
Buchstaben erraten sind. "Ve.rsteht man wohl die Wichtigkeit dieser 
Uebung 1 Durch dieselbe wird das Kind gereizt, mit Begierde, manche 
Buchstaben zehn bis zwolf, manche vier und zwanzigmahl herzusagen, 
ohne verdrieBlich zu werden!." Das Aufsuchen der Buchstaben solI nur 
zwei Mal taglich, das Erraten nur ein Mal taglich geschehen. SALZMANN 
hat die Erfahrung gemacht, daB auf diese Weise jedes Kind nach 
14 Tagen aIle Buchstaben kennt. Nun nimmt der Lehrer zu seinen 
Schillem ein Kind hinzu, das bereits lesen kann. Diesem buchstabiert 
er ein einsilbiges Wort vor, das das Kind ausspricht. Z. B. I, au, s = Laus. 
Nun buchstabiert der Lehrer den anderen Kindem ein Wort aus den
selben Buchstaben mit Ausnahme eines einzigen vor, das sie aussprechen 
sollen, 2.. B. m, au, s = Maus. RegeIn sollen nicht gegeben werden, 
da das Kind sie nicht versteht. Nachdem die Kinder dann noch gelemt 
haben, aus den aufgeklebten Buchstaben einsilbige Worter zusammen
zusetzen und auszusprechen, gibt man ihnen das Lesebuch in die Hand. 
"Lehrer und Schiller werden auf eine angenehme Art iiberrascht werden, 
wenn nun das Lesen von Kindern, die noch kein Buch in die Hand 
bekamen, fast ohne AnstoB geschieht2." 

Fiir den Sclvreibunterrickt gibt SALZMANN keine ni.i.here Anweisung. 
Ehe die Kinder selbst schreiben, sollen sie dem Lehrer diktieren. 

Im Reckenur&terrickt sollen die Kinder erst zahlen lemen, ehe sie 
Zahlen schreiben. Zuerst lemen sie mit 1 zi.i.hlen: eins, zwei, drei usw. 
bis hundert und riickwi.i.rts von hundert bis eins; dann mit zwei, drei, 
vier usw. vor- und riickwarts. Wenn sie das beherrschen, lemen sie 
Zahlen schreiben. Danach sollen sie Miinzen, Gewichte und MaBe 
kennen lemen und Aufgaben aus diesem Gebiete im. Kopfe rechnen. 

1 SALZMANN, C. G.: Conrad Kiefers ABC- und Lesebiiohlein, 1. Teil. Vorberioht 
S. VI. Sohnepfenthal1806. a s. s. O. Vorberioht S. X. 
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Natwrkunde. 

Eine zentrale Stellung in SALZMANNS Unterrichtssystem nimmt der 
NaturkundeunteITicht ein. "Unser NaturaIienkabinet (n.ii.mIich die 
Natur selbst) wird. uns die Quelle, aus der wir aIle unsere ersten Kennt
nisse schopf en, der Gegenstand, an dem wir aIle unsere Kraefte iiben 1." 

Der jedem Kinde innewohnende Trieb, die Natur zu beobachten, wird. 
durch den NaturkundeunteITicht geschult. Bei anderen Kindern, deren 
Riicken dauernd iiber Biicher gebeugt wird, verkiimmert er. Sie wissen 
mit einem Walde z. B. nichts weiter anzufangen, ala darin herumzu
springen. Die standige Beschaftigung mit der Natur erzieht zu WirkIich
keitsnahe. "Ein Mensch, der sich friih gewohnt hat, jede merkwiirdige 
Erscheinung in der Natur, jedes merkwiirdige Thier und Pflanze zu 
bemerken, den kahlesten Berg mit forschenden BIicken zu beobachten, 
ist immer mit seinen Gedanken in der Welt, in der er wirkIich lebt und 
webt, hat EmpfaengIichkeit fiir jedes gegenwaertige Vergniigen, weis 
alles, was um ihn ist, zu seinem Vortheile zu benutzen, und erhaelt seine 
Gedanken leicht bey den Geschaeften, die er verrichtet 2." Die Beob
achtung der Natur ist gleichzeitig eine Vorstufe fiir den ReIigionsunter
richt. ,,1st wohl ein Weg denkbar, auf dem man sicherer zur ErkenntniB 
der Gesinnung und Eigenschaften eines verstaendigen Wesens gelangen 
konne, als die Beobachtung seiner Handlungen ~ Wo ist ein wirksamer 
Mittel, Kinder, die Zeither ohne Empfindung die Werke Gottes zertraten 
und zerrupften, und den Himmel ansahen, ohne etwas dabey zu denken, 
zur lebendigen ErkenntniB Gottes zu bringen, als dieses, daB man ihnen 
zeigt, wie Gott allenthalben wirke ~ ... Was kann herzIichere Ehrfurcht 
gegen Gott erzeugen, ala die Gewohnung, aIle Wirkungen der Natur, als 
Wirkungen Gottes zu betrachten ~ ... was kann uns mehr im Vertrauen 
zu Gott befestigen, als die, durch die Betrachtung der Werke Gottes 
entstandne, Ueberzeugung, daB der Herr sick oller seiner Werke erbarme? 
Ja wird wohl der Mensch je inniger seine Wiirde, und die Verbindlichkeit 
in sich selbst Gottes Bild zu ehren, fiihlen, als wenn er sich selbst mit 
der ganzen Natur vergleicht, und zu dem Glauben gebracht wird., daB er 
unter allen sichtbaren Dingen die hochste Staffel einnehme3 ~" 

Der NaturkundeunteITicht erfordert starkste .Aktivitat der ZogIinge. 
Sie suchen das Material fiir den Unterricht selbst zusammen und be
obachten in ihren ZogIingsgarten das Keimen und Wachsen der Pflanzen 
und ihre Schadlinge. Der Lehrer darf keine Vorlesung iiber den Unter
richtsgegenstand halten. Die Kinder sollen selbst ihre Beobachtungen 
beschreiben, der Lehrer erganzt und berichtigt nur. Mehrere Natur-

1 SALZMANN, C. G.: Ankiindigung einer neuenErziebungsanstalt. In der"Feat
schrift zur bundertjabrigen Jubelfeier der Erziebungsanstalt Schnepfenthal". S.14. 
Schnepfentbal 1884. 

2 a. a. o. S.14. 3 3.3. O. S.17. 



Seine Unterrichtsmethode. 17 

produkte werden verglichen: das Unterscheidungsvermogen wird ge
scharft. Das Gemeinsame wird festgesteIlt: die Zoglinge lernen abstra
hieren. Die Gegenstande werden weggebracht und aus der Erinnerung 
moglichst deutlich beschrieben: das Gedachtnis und das Vermogen, sich 
andern mitzuteilen, wird geiibt. Das Ziel des Unterrichts soil sein, daB 
den Zoglingen nach zwei Jahren "kein Saeugethier, kein Vogel, kein 
Fisch, keine Amphibie, wenige Wiirmer und Insekten, kein Baum, kein 
Strauch, keine merkwiirdige Pflanze, keine Fossilie, die sich in einem 
Umkreise von zwey Meilen befinden, unbekannt seyn sollen. Auch sollen 
sie von jeder Klasse die merkwiirdigsten Stiicke der entfernten Laender 
kennen lernen1." 

An diesen Naturkundeunterricht schlieBt sich eine Art Gesamt
unterricht an. Tiere und Pflanzen werden gezeichnet. Das Ergebnis der 
Unterrichtsstunde wird niedergeschrieben: Orthographie und Stil werden 
dabei geiibt. Die schriftliche und miindliche Wiedergabe wird in franzo
sischer, lateinischer und englischer Sprache wiederholt. Der Unterricht 
in den Fremdsprachen mit Lektiire von Schriftstellern und gramma
tischen "Obungen lauft natiirlich nebenher. 

Geographie. 
Der Geographieunterricht beginnt mit einer Art Heimatkunde. Auf 

Wanderungen in die nachste und fernere Umgebung lernen die Zoglinge 
durch eigene Anschauung Begriffe wie Gebirge, Berg, FluB, Dorf, Stadt, 
Provinz usw. kennen. Erst dann werden sie zu der Geographie anderer 
Lander weitergefiihrt. SALZMANN halt den Geographieunterricht iiber 
die nachste Umgebung fiir unerlaBlich. " ... alles Plaudern eines Kindes, 
das noch keine deutlichen Begriffe von der natiirlichen und politischen 
Verfassung der Provinz hat, in der es erzogen wird, von dem Karpa
thischen Gebiirge, von der Regierungsform und den Einkiinften in Frank
reich oder China, ist weiter nichts als Staarengeschwaetz, und noch weit 
weniger. Der Staar denkt sich gar nichts, wenn er spricht, ein solches 
Kind aber etwas ganz falsches, wenn es vom Parlamente oder den 
Mandarinen spricht 2." Fiir den Geographieunterricht der hoheren Stufe 
sollen die Zoglinge sich selbst Karlen zeichnen. 

Geschichte. 

" ... die Geschichte muB noch spaeter als die Geographie getrieben 
werden. Diese versetzt uns in entfernte Laender, jene aber nicht nur in 
entfernte Laender, sondern auch in entfernte Zeiten3." Auch hier be
ginnt SALZMANN wieder mit der Geschichte eines benachbarten Ortes. 
Ganz natiirlich laBt er in seinen Zoglingen den Wunsch entstehen, sich 

1 a. a. O. S.2i. • a. a. O. S. 15. 3 a. a. O. S. 16. 

Hochheim, Padagoge Salzmann. 2 
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mit Geschichte naher zu befassen. Er besucht mit seinen Zoglingen das 
bei Schnepfenthal gelegene Kloster Reinhardsbrunn. GroB und Klein 
bewundem die okonomischen Einrichtungen, die schOne Gegend und 
bleiben schlieBlich bei einer Inschrift stehen. Da entsteht natiirlich die 
Frage: wie mag es friiher hier ausgesehen haben 1 Ein Freund, der in 
Reinhardsbrunn Bescheid weill, zeigt ihnen Triimmer von alten Grab
steinen, fiihrt sie in eine alte Kirche und erzahlt von einem fiirstlichen 
Erbbegrabnis, in das man durch eine kleine <:>ffnung hinuntersteigen 
konne. Neugier und WiBbegierde erwachen in den Zoglingen: sie wollen 
das Erbbegrabnis sehen. Beirn Anblick der Knochen, die da umherliegen, 
bestiirmen sie SALZMANN mit Fragen, die er aber nicht beantworten 
kann. Als sie dariiber unwillig werden, fragt SALZMANN den Freund nach 
einem Werk iiber die Geschichte des Klosters Reinhardsbrunn. Auf 
hartnii.ckiges Bitten der Kinder wird das Buch angeschafft und begierig 
gelesen. "So bereiten wir uns zur Erlemung der Geschichte, bekommen 
Begriffe von Jahrhunderten, Alterthum, Documenten u. dgl. und nun 
erst ist es Zeit, auch die Geschichte anderer Laender sich bekannt zu 
machen l .' , 

M ythologie. 
Die Mythologie widerspricht vollkommen SALZMANNS Wirklichkeits

sinn. ,,1m. Grunde ist die ganze Mythologie wahrer Unsinn, iiber den wir 
aIle spotten wiirden, wenn er nicht durch Dichter, Bildhauer und Mahler, 
so schon waere vorgestellt worden. Unsinn kann ich aber meine Zoglinge 
nicht lehren, bevor sie ihren Wahrheitssinn hinlaenglich geiibt haben2." 

SALZMANN schiebt also den Unterricht in der Mythologie moglichst weit 
hinaus und macht dann seine Zoglinge auch nur skizzenhaft mit dem 
Unterrichtsgegenstand bekannt. 

Kunst. 
Dagegen will SALZMANN friih seine Zoglinge in die Kunst einfiihren. 

Dadurch, daB er ihren ,,sinn fiir die Wahrheit" entwickelt und sie 
standig zur Naturbeobachtung anleitet, glaubt er, ihnen die notige 
Grundlage zur Kunstbeurteilung zu geben. "Alles wahre Schone in der 
Kunst ist Nachahmung der Natur3." Auch aktiv sollen die Zoglinge in 
der Kunst tatig sein: sie sollen in die Anfangsgriinde des Zeichnens, des 
Stiles und der Musik eingefiihrt werden. 

Religion. 
Mit besonderer Sorgfalt hat SALZMANN, der ehemalige Pfarrer, ein 

neues System des Religionsunterrichtes ausgebaut. Seine Ideen scheinen 
zu seiner Zeit revolutionierend gewirkt zu haben. Das Buch, in dem er 
seine Methode darlegt, "Ueber die wirksamsten Mittel Kindem Religion 

1 3. 3. o. S. 16. 2 a. a. o. S. 16. 3 a. a. o. S. 16. 
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beyzubringen" wurde als ketzerisch bezeichnet, weil es die Grundfesten 
der Religion umzustiirzen suche. SALZMANN selbst berichtet dariiber, 
kurz bevor er von Erfurt an das Dessauer Philanthropin iibersiedelte: 
"Es (das Buch) war in kurzer Zeit in den Haenden der ganzen Stadt 
und der allgemeine Gegenstand des Stadtgespraechs. Die Umstaende 
wurden so bedenklich, daB ich mich fUr offentlichen Mishandlungen nicht 
mehr gesichert hielt, und den Ruf nach Dessau gar nicht anders als einen 
gnaedigen Wink Gottes, nach einer Freystatt gegen aIle Verfolgungen 
ansehen konnte1." 

Religion unterscheidet sich nach SALZMANNS Ansicht grundlegend von 
Wissenschaft. Wissenschaft ist nur Erkenntnis der Beschaffenheit der 
Dinge, wahrend Religion den wahren Wert der Dinge erkennt. Die 
Erkenntnis des wahren Wertes einer Sache ist nun aber immer mit 
Zuneigung oder Abneigung gegen die betreffende Sache verbunden. 
Demnach ist Religion mehr als Erkenntnis: sie ist Gesinnung. SALZMANN 
will nun im Religionsunterricht den Kindem nicht Wissenschaft, sondem 
Gesinnung beibringen. Daher will er ihnen z. B. nicht sagen, in wieviele 
Klassen man die Siinden einteilt, er will den Kindem vielmehr zeigen, 
wie haBlich Siinden sind. Da Religion Gesinnung ist, so kann SALZMANN 
die Kenntnis der biblischen Geschichte nicht mit zur Religion rechnen. 
Ein Mensch kann ja die biblische Geschichte kennen und doch eine 
schlechte Gesinnung haben. Die Kenntnis der biblischen Geschichte ist 
nur ein Beforderungsmittel fiir die gute Gesinnung. Die Gesinnung des 
Kindes kann nun auf zweierlei Art bestimmt werden: entweder man 
leitet es an, den Wert der Dinge selbst zu sehen oder aber das Urteil, 
das andere Menschen oder auch Gott gefaIlt haben, anzunehmen. Den 
zweiten Weg verwirft SALZMANN: das Kind betet dann nur fremdes 
Urteil nach, es fehlt ihm jede innere "Oberzeugung. Es soIl also nach 
Moglichkeit erst selbst iiber den Wert der Dinge urteilen lemen, ehe ihm 
gottliches Urteil zur Befestigung seines Urteils und als Supplement 
bekannt gemacht wird. Dieser Weg ist durchaus kindheitsgemaB: Kinder 
handeln und urteilen immer nach ihren Empfindungen. Es ware un
natiirlich, sie zu zwingen, nach Beweggriinden zu handeln, die in alten 
Geschichten und in fiir sie unbegreiflichen Ideen verborgen liegen. 
SALZMANN will mit dieser Methode nicht den Wert der christlichen Lehre 
herabsetzen. Er will vielmehr alles aus dem Wege raumen, was die 
Herzen der Kinder fiir die chrlstliche Lehre verschlieBen konnte. "Durch 
die Art des Unterrichts, die ich hier vorschlage, sollen die Thaler erhohet 
und die Berge erniedriget, und auf solche Art dem Herrn der Weg 
bereitet werden 2." 

1 3. a.. O. S. 4. 
2 SALZMANN, C. G.: Ueber die wirkso.msten Mittel Kindem Religion beyzu

bringen, S.11. Leipzig 1780. 

2* 
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Der Religionsunterricht, der mit dem 5. Lebensjahre beginnt, solI in 
vier Graden vollzogen werden. 

Erster Grad des Unterriehtes: Als oberster Leitsatz gilt: alles Unan
genehme muB aus dem Religionsunterricht beseitigt werden! "Vernach
lassigen wir dieses, so daB die Kinder mit VerdruB und Widerwillen die 
Wahrheit anhoren, so kann es nicht anders seyn, als daB sie sich der
selben mit Widerwillen erinnern1." Aber wie sehr verstoBt man gegen 
diesen Grundsatz ! Das Kind, das "so gut als das junge Lamm von seinem 
Schopfer einen Trieb zum Hiipfen bekommen hat2," wird gezwungen, 
eine Stunde lang still zu sitzen und aufzupassen. Der Ort ist ungliicklich 
gewahlt: dumpfe und unfreundliche Schulstuben driicken auf das Gemiit 
des Kindes. Die Personen, die den Religionsunterricht erteilen, sind 
haufig ungeeignet: ein miBmutiger Lehrer will z. B. mit Schimpf en und 
Schlagen Kindern Religion beibringen, ein anderer gerat auBer Fassung 
iiber eine falsche Antwort des Kindes, ein dritter hat selbst keine Religion 
und will doch Religion beibringen. Auch der Unterrichtsgegenstand ist 
unpassend gewahlt. Bei Christenkindern miiBte doch zunachst Christi 
Sittenlehre zugrunde gelegt werden. Statt dessen werden sie mit dem 
Gesetz, das den Juden gegeben wurde, bekannt gemacht. Ehe die 
Kinder etwas von Gottes Giite horen, lernen sie schon seine Befehle, 
seine Verbote kennen. "DieB muB nothwendig eine Art von Emporung 
des Herzens gegen Gott machen, ja, wenn ich recht bemerket habe, den 
Trieb, Gott ungehorsam zu werden, nahren. Das nitimur in vetitum 
scheinet mir zu den Spriichwortern zu gehoren, die aus dem innersten 
der menschlichen Seele herausgehoben sind3 ." Auch die Methode des 
Religionsunterrichtes ist nicht kindheitsgemiW. Auswendiglernen ist fiir 
Kinder immer unangenehm. Ebenso ist das Katechisieren, die Unter
redung iiber ein auswendig gelerntes PensuID, das das Kind meistens 
nicht einmal versteht, den Kindern verhaBt. Und schlieBlich ist die 
Sprache, in der man Kindem Religion beibringt, ihnen ganz fremd. 
Kinder haben ihre eigene Sprache. Fiir den Religionsunterricht ver
wendet man aber eine Sprache, die wissenschaftlich und morgenlandisch 
gefarbt ist. 

Wenn man nun die passendste Methode fiir den Religionsunterricht 
finden will, so muB man bei Kindem in die Lehre gehen. Erwachsene 
lemen gern aus Biichern, Kinder hingegen nicht. Demnach sind also 
Biicher fiir den ersten Religionsunterricht fiir Kinder unbrauchbar. 
Spiele und Erzahlungen sind fUr Kinder die angenehmsten Unterhal
tungen. Spielend kann man Kindem nicht Religion beibringen. Dagegen 
ist es ganz naturgemaB, Kinder durch Erzahlungen in die Religion ein
zufiihren. Diese Methode entspricht auch ganz der heiligen Schrift. 

1 a. a. O. S. 25. 2 a. a. O. S.27. 3 a. a. O. S. 32. 
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Auch sie besteht aus Erzahlungen, in die die Grundsatze der Religion 
eingeflochten sind, und Jesus selbst hat seinen Unterricht in Erzii.hlungen 
eingekleidet. 

Die biblische Geschichte lehnt SALZMANN fiir den ersten Unterricht 
abo Die Kinder miissen sich in fremde Lander, Zeiten und Sitten hinein
denken, ehe sie noch mit den Verhii.ltnissen ihrer nii.chsten Umgebung 
vertraut sind. Ihnen wird etwas von dem Schicksal erwachsener Men
schen erzahlt. Aber die Rechtschaffenheit dieser Erwachsenen wird 
ihnen immer in Situationen gezeigt, in denen sich das Kind niemals 
befindet, fiir die es also kein Verstandnis hat. 

Auch Fabeln hii.lt SALZMANN - ebenso wie ROUSSEAU - als Sitten
lehre fiir Kinder fiir ungeeignet. 

Die beste Methode ist also, man erzahlt Kindern Geschichten g'l1ier 
Kinder. Diese Erzahlungen miissen aber, um wirksam zu sein, eine Reihe 
von Eigenschaften aufweisen: 

1. Die kleinen handelnden Personen miissen so urtellen und handeln, 
wie die 2<uhorenden Kinder urtellen und handeln sollen. SALZMANN weiB 
aus Erfahrung, daB eine Viertelstunde, die man derartigen Erzahlungen 
widmet, starker wirkt, als eine halbji1hrige Katechisation. Der Mensch, 
besonders der junge Mensch, hat einen Trieb in sich, alles nachzuahmen, 
was er andere tun sieht. Warum sollte er nicht auch gute Handlungen 
und gesunde Urtelle nachahmen 1 

2. Die handelnden Personen miissen oft in solche Lagen kommen, wo 
der wahre Wert der Dinge, z. B. der Wert der Rechtschaffenheit, der 
Gesundheit, der Eltern, des Freundes, der Wert des Geldes usw. fiihl
bar ist. 

3. Es ist aber .nicht gut, ganz vollkommene Kinder zu erdichten. 
Wenn das zuhorende Kind sich seiner Schwii.che, seiner Unterlegenheit 
bewuBt wird, so entsteht Neid. Das muB vermieden werden, indem man 
die handelnden Personen sich zuwellen in ihren Handlungen und Urtellen 
irren Ii1Bt. 

4. Um aber gegen Emporung iiber diese Verirrung vorzubeugen, muB 
man sie niemals als hassens-, sondern als beklagenswert darstellen. Wir 
beklagen korperliche Gebrechen, warum nicht auch moralische 1 Mora
lische Fehler beurtellen wir nach den Wirkungen, die sie auf andere 
haben, nie aber nach ihren Ursachen. Wenn man die Verirrungen der 
menschlichen Seele von einem richtigen Gesichtspunkte aus zeigen will, 
so muB man die Kinder auch auf die Ursachen dieser Verirrungen auf
merksam machen. 

5. Damit nun die Kinder nicht etwa gereizt werden, derartige Ver
irrungen nachzuahmen, muB man ihnen die Folgen, und zwar die 
gewohnlichen und notwendigen, nicht aber die ungewohnlichen Folgen, 
die jede Verirrung fiir den Verirrten hat, zeigen. 
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6. Zur guten Gesinnung gehort es auch, daB man sich uber alles, was 
zu uns eine besondere Beziehung hat, ein richtiges Urteil bildet. So muB 
man den Kindern die menschlichen Leiden auch nach ihrer wahren 
Natur darstellen, und zwar in bezug auf den Urheber, die Empfindungen, 
die sie verursachen, und die Folgen. Es ist zwar wahr, daB uns kein 
Leid ohne Gottes Willen treffen kann. Man darf aber nicht geradezu 
Gott als den Urheber unserer Leiden darstellen und dadurch in den 
Kindern Erbitterung gegen Gott erzeugen, sondern man muB sie 
darauf hinweisen, daB die Menschen an den meisten Leiden selbst schuld 
sind. An Beispielen leidender Menschen muB man ihnen ferner zeigen, 
daB die Empfindungen, die die Leiden verursachen, in der Regel sehr 
schwach sind. Nur unsere Phantasie vergroBert sie. Ungewohnliche 
Folgen der Leiden darf man nicht darstellen: das Kind erwartet sonst 
bei jeder, auch der kleinsten Widerwartigkeit etwas AuBerordentliches. 
Vor allem aber muB man den Kindern klar machen, daB es beim Leiden 
nicht auf die Art und GroBe des Leidens ankommt, sondern einzig und 
allein auf das Verhalten des Leidenden. 

UnerlaBlich ist es, daB diese Erzahlungen in Kindersprache erzii.hlt 
werden. Es ist etwas anderes, ob man einem Erwachsenen oder einem 
Kinde erzii.hlt. Der Erwachsene hat schon einen Vorrat von Ideen 
gesammelt. Beim Erzii.hlen braucht man ihm nur wenige "Tone" zu 
sagen. AIle Ideen, die dadurch bezeichnet werden, werden hervor
gebracht, ausgebildet und mit einander verbunden. Anders beim Kinde. 
Man kann ihm eine Unzahl von "Tonen" vorsagen, ohne daB es in seiner 
kleinen Sammlung eine Idee dafiir vorratig hat. Es denkt sich also gar 
nichts, oder etwas anderes, als es denken soil. "Wer dieB nicht bedenket, 
und bey seinen Erzii.hlungen darauf nicht Rucksicht nimmt, wird ein 
Prediger des Irrthums, indem er Wahrheit vortragetl." Man muB also 
bei der Erzii.hlung nicht nur aufWiederhervorbringung bereits vorratiger, 
sondern auch immer auf Einpflanzung neuer Ideen bedacht sein. Jeden 
Begriff, der den Kindern unverstandlich ist, muB man demnach er
klii.ren, umschreiben und mit anderen, ihnen bekannten Begriffen ver
gleichen, bis die entsprechende Idee in der kindlichen Seele entsteht. 

"Da wir, ... , aile unsere Ideen durch die Sinne bekommen, so mussen 
wir auch Kindern die Dinge, von denen wir ihnen Ideen beybringen 
wollen, so sinnlich als moglich zu machen suchen2." Es ist also gut, 
wenn man den Kindern Bilder zu den Erzahlungen zeigt. Vor allem muB 
man aber durch Mimik, Gesten und Nachahmung der Reden die Er
zahlungen lebendig machen. "Man fordert von einem guten Recitative, 
daB die Musik, die es begleitet, den Mfect des Recitirenden ausdriicke. 
Auf diese Art werden seine Empfindungen der Seele des Zuhorers mit-

1 a. a. O. S. 75. 2 a. a. O. S.80. 
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getheilet. DieB fordere ich auch von einer Erzahlung, die Kinder unter
richten soIP." 

Die Erzahlungen konnen in zweierlei Form gekleidet werden, ent
weder in Form von kurzen Geschichten, oder in Form eines langen 
Romanes. Hat man einen Vorrat von kurzen Erzahlungen, so kann man 
je nach den Umstanden eine davon auswahlen. SALZMANN bemerkt z. B., 
daB einige seiner Zoglinge eigensinnig sind. Er tut so, als ob er es nicht 
bemerke. Wenn er aber seinen Zoglingen wieder erzahlt, dann kleidet 
er die Folgen ihres Fehlers oder den Wert der entgegengesetzten Tugend 
in eine Erzahlung ein. "Eine solche Sammlung konnte, geistIicher Weise, 
die Stelle eines Hausapothekchens vertreten, in dem wider alle mogIiche 
Zufli.lle, denen der menschliche Geist ausgesetzet ist, Gegenmittel zu 
finden sind 2." Der Roman dagegen hat den Vorzug, daB die Kinder 
standig in Neugier erhalten werden. 

Es geniigt nach SALZMANNS Erfahrung, daB man diesen Erzahlungen 
tagIich eine Viertelstunde widmet. Dehnt man sie langer aus, dann 
wird man bei den Kindem bald "OberdruB feststellen konnen. Selten ist 
es mogIich, daB der Lehrer mit seinen Erzahlungen so lange wartet, bis 
die Kinder besonders dazu aufgelegt sind. Man darf die Kinder aber ja 
nicht zwingen, sie anzuhoren. Sonst bekommt das Anhoren der Ge
schichten das Ansehen eines Frondienstes. 

Der Ort, an dem man erzahlt, kann viel zur Wirkung der Erzahlungen 
beitragen. SALZMANN fordert fiir jeden Unterricht, besonders aber fiir 
den Religionsunterricht, hohe, helle und luftige Raume, die "wo mogIich, 
auch einige naive Verzierungen bekamen3." Zuweilen soll auch der 
Religionsunterricht nach Jesu Vorbild in der freien Natur abgehalten 
werden. Die Schonheit der Natur, der AnbIick von Gottes Werken 
machen die Menschenherzen bereit, sittliche Lehren in sich aufzunehmen. 
Beim Unterricht in der freien Natur hofft SALZMANN auch auf die 
Wirkung der Ideenassoziation. "Wenn nun Kindem bey dem Anblicke 
der Sonne, des Mondes, des rieselnden Baches, der Feldblume, der 
Raupe, der Nachtigall, u. d. g. recht viel Gutes gesaget wird, so muB es 
ihnen, wenigstens mehrentheils, wieder beyfallen, wenn sie nach vielen 
Jahren, auf ihren Reisen und Spatziergangen, diese Dinge wieder sehen. 
Die Natur wird ihnen eine Bibel, in der sie immer auf Stellen stoBen, die 
ihnen Wahrheit und die Quelle aller Wahrheit lehren"'." 

Der Eindruck, der durch diese Erzahlungen in der kindlichen Seele 
hervorgerufen wird, muB dauernd wiederholt werden. "In diesen Jahren 
ist das Herz wie weiches Wachs, das zwar geschwinde die Figur jedes 
Forms annimmt, in den man es drucket, aber eben seiner Weichheit 
wegen dir Figur schnell wieder verandert, und sich nach jeder Fratze 

1 a. a. o. S. 81. S a. a. O. S. 85. 3 a. a. o. S. 89. 4 a. a. o. S. 92. 
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formet, bey der es nahe zu liegen kommt1." Wiirde man dieselbe 
Erzahlung oft wiederholen, so wiirde das Kind dagegen abstumpfen und 
Widerwillen bekommen. Wirksamer ist es daher, wenn man eine Idee 
in mehrere Geschichten einkleidet. Den gr6Bten Erfolg aber erzielt man, 
wenn man das Kind dahin bringt, aus eigenem Antrieb Wiederholungen 
anzustellen. Das erreicht man z. B., wenn man dem Kind bei einer 
Erzahlung ein Bild erkliLrt. Man wird dann bemerken, daB es ganz von 
allein seinen Gespielen das Bild zeigt und erkliLrt. Sobald man aber 
Anzeichen von Gleichgiiltigkeit oder Widerwillen bemerkt, mUssen die 
Bilder verschlossen werden. 

Die Vorzuge dieser Methode sind, daB der Lehrer sich mit Begeisterung 
dem Unterricht hingibt und daB das Kind begierig die Wahrheit, "die 
in ein seinem Geschmacke angemessenes Vehikel gehiillet ist2" auf
nimmt. Diese Methode enthalt kein Geseliz, keinen Befehl, keinen Tadel, 
keine Drohung. Die Kinder mussen es einfach fiihlen, daB sie so und 
nicht anders urteilen und handeln mussen. Eine Schwierigkeit ergibt 
sich allerdings bei dieser Methode: der Lehrer darf nicht nur talentiert 
sein, er muB auch von der Wahrheit uberzeugt sein, die er vortriLgt. 

Zweiter Grad des Unterriehtes: Der zweite Grad des Unterrichtes solI 
Bestatigung, Erweiterung und Supplement des ersten Grades sein. Be
statigung: durch Gottes Ausspruche, durch die Offenbarung, wird das 
Kind in dem Glauben befestigt, daB seine bisherigen Empfindungen und 
Urteile richtig waren. Bisher hat es von Gott nichts gewuBt als das, was 
es aus Gottes Werken, die es umgeben, sehen konnte. Jetzt wird es mit 
Gottes Wirken vom Anfang der Welt an bekannt gemacht (Erweiterung). 
SchlieBlich solI dieser Grad des Unterrichtes Supplement sein: das Kind 
lernt Lehren kennen, die mehr Gegenstand des Glaubens, als des Wissens 
sind. 

1st Offenbarung fiir den Menschen uberhaupt n6tig 1 SALZMANN 
bejaht diese Frage. Auch der vollkommenste Mensch betrachtet die 
Dinge einseitig, also oft unter falschen Gesichtspunkten. Da muB ihm 
das g6ttliche Urteil helfen. Die Offenbarung muB nur unparteiisch 
erkliLrt werden. Dann vervollkommnet sie den Menschen und fl6Bt ihm 
Hoffnung auf Unsterblichkeit ein. 

Als erstes muB man den Kindern beirn Unterricht aus der g6ttlichen 
Offenbarung Glauben beibringen. Es ist gefahrlich, die GOttlichkeit der 
Schrift nur aus den Wundern und Weissagungen beweisen zu wollen. 
Jeder Einwurf kann diese Stutze umreiBen. Mit ihr stiirzt dann der 
Glaube zusammen. Es gibt vier andere Mittel, durch die man Kindern 
Glauben beibringen kann: 

1. Das Zutrauen zu den Eltern und dem Lehrer genugt meist, um 
den Kindern Glauben an die Offenbarung einzufl6Ben. 

1 a. a. O. S.93. a a. a..0. S.97. 
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2. Die innere Vortrefflichkeili der Lehren, die die Schrift vortrii.gt, 
befordert den Glauben. Wenn wir die Harmonie zwischen dem Ganzen 
und den einzelnen Teilen im Universum sehen, so glauben wir an das 
Dasein eines hochst weisen Werkmeisters. Miissen wir, wenn wir die 
innere Vortrefflichkeit der Lehren der Schrift erkennen, nicht ebenso 
auf ihren gottlichen Urheber schlieBen 1 Die Kinder sollen also aus der 
inneren Vortrefflichkeit der Lehren die Giite und Weisheit ihres Urhebers 
fiihlen lernen. 

3. Wunder und Weissagungen konnen als ein Nebenbeweis mit an
gefiihrt werden. Wenn das Kind erst den wundertii.tigen Mann in seiner 
Uneigenniitzigkeit und Rechtschaffenheit kennengelernt hat, dann wird 
es ihm auch seine Wundertaten glauben. Weissagungen, die dunkel und 
zweideutig sind, dienen nur dazu, Zweifel gegen die Glaubwiirdigkeit der 
Schrift zu erwecken. Deshalb sollen die Ausspriiche der Psalmen und 
Propheten, die nur gezwungen auf die Begebenheiten des Neuen Testa
mentes gedeutet werden konnen, aus dem Unterrichli wegbleiben. 

4. Der beste Beweis fiir den gottlichen Ursprung der Schrift ist aber 
das eigene Gefiihl fiir die "wohltii.tigen Wirkungen der Wahrheit". 
"Wenn wir immer dahin arbeiten, Kinder so weit zu bringen, daB sie 
nach ihren Einsichten, die sie durch Vernunft und Schrift erhalten haben, 
handeln ( ... ); wenn sie einigemal schon gefiihlet haben, wie siiB es sey, 
recht gethan, Leidenschaft besieget, Menschen beygestanden zu haben; 
wenn sie schon einigemal die belebende, stii.rkende, beruhigende Kraft 
des Gebetes empfunden haben, dann hat der Glaube so tiefe Wurzeln 
geschlagen, daB es zu den auBerordentlichen Vorfallen miiBte gerechnet. 
werden, wenn er durch Zweifel und Spotterey wieder ausgerissen werden 
sollte l . " 

Beim Unterricht aus der gottlichen Offenbarung sollen die Kinder 
vor allem Christus kennen lernen. Der Lehrer soll ihnen die Wohltaten, 
die Jesus den Menschen getan hat, so nahe als moglich bringen, die Lehre 
von der Erlosung aber nur kurz streifen. Sie liegt noch ganz auBerhalb 
der kindlichen Sphii.re. "Kindem erst Gott und ihre Pflichten, mit 
moglichster Anmuth, durch die Betrachtung der Dinge kennen lehren, 
dann gleich das christliche System, mit aller Trockenheit, mit welcher 
es mehrentheils vorgetragen wird, beybringen wollen, heiSt Abneigung 
gegen das Christenthum und Liebe zum Naturalismus einfloBen 2." 

Auch die geoffenbarten Wahrheiten sollen den Kindem durch Er
zii.hlungen beigebracht werden: 

1. Die Hauptbegebenheiten der Schrift soll der Lehrer in chrono
logischer Ordnung erzii.hlen. Auf diese chronologische Folge legt SALZ
MANN besonders groBen Wert. "Denn da lernen die Kinder nach und 

1 a.. a.. O. S. 129f. 2 a. a.. O. S. 14Of. 
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nach die ganze Geschichte der Religion iibersehen, ihre Liebe, ihr 
Vertrauen zu Gott bekommt immer neuen Zuwachs, wenn sie horen, wie 
er vomAnfange her geschaftig gewesen ist, Erkenntniss derWahrheit in 
die Welt zu bringen, sie zu schiitzen, und immer weiter auszubreiten. 
Ihr Glaube an die Wahrheit selbst wird fester, wenn sie dieselbe aus 
Gottes SchooBe gleichsam hervorgehen sehen1." 

2. Die Reden Gottes und frommer Menschen miissen eingehend 
erklart werden. 

3. Die Charaktere der biblischen Personen soll man den Kindem 
recht lebhaft darstellen. "So wird auf den Grund fortgebauet, der durch 
die erdichteten Erzahlungen geleget worden. Durch jene wurden die 
Kleinen in die Gesellschaft guter Kinder, durch diese werden sie in die 
Gesellschaft frommer Manner gebracht 2." 

4;. Die biblische Geschichte dient auch dazu, die Kinder auf den Gang 
der gottlichen Weisheit im Schicksal der Menschen aufmerksam iu 
machen. 

Die Wirkung dieser Art des Unterrichtes konnte nach SALZMANNS 
Ansicht verstarkt werden, wenn man gute Kupferstiche vorzeigte. Bei 
der Herstellung derartiger Kupferstiche miissen aber gewisse Richtlinien 
eingehalten werden: 1. Die Gottheit soll niemals dargestellt werden. 
2. Jesus soll in Mchster mannlicher ScMnheit 'gezeigt werden; dadurch 
gewinnt die Zuneigung zu ihm. Vorbildlich ist in dieser Hinsicht die 
Lavatersche Sammlung von Christuskopfen. 3. Bei der Darstellung von 
Handlungen soll man immer solche Szenen wahlen, die ffir die Jugend 
besonders lehrreich sind. 4;. Vor allem aber sollen die gewohnlichenFolgen 
der Handlungen abgebildet werden. 

Die Wahrheit, die man nun der Jugend in einer weitlaufigen Er
zahlung gezeigt hat, faBt man noch einmal in einer kurzen Sentenz zu
sammen, die sich dem Gedii.chtnis einpragt und in der jugendlichen Seele 
fortwirkt. "Eine kurze Sentenz ist gleichsam der Extract von einer 
weitlauftigen Abhandlung. So wie nun der Extract von einer Sache alle
mal starker wirket, als die Sache selbst, so muB auch eine Sentenz 
wirksamer, als eine weitlauftige Demonstration seyn, .. 3." 

Dritter Grad des Unterrichtes: In den beiden ersten Graden des Unter
richtes hat sich das Kind in der Hauptsache passiv verhalten. Der 
Lehrer hat dem Kind die Dinge von einem Gesichtspunkte aus gezeigt, 
von dem man ihren wahren Wert beurteilen kann. Er hat andere in 
seiner Gegenwart urteilen lassen und das Kind gereizt, diesen Urteilen 
beizustimmen; er hat diesen Urteilen durch das gottliche Urteil das 
notige Gewicht gegeben. Jetzt muB das Kind seine eigenen gesammelten 
Ideen, seine eigenen Urteile mit eigenen Worten vortragen, damit der 

1 3.3. O. S. 142. 2 3.3. O. S. 144. '3 a. 3. O. S. 15Of. 
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Lehrer etwaige Irrtiimer berichtigen kann. Das Kind muB auch zuweilen 
bewuBt irregefiihrt werden, um festzustellen, ob es den richtigen Gesichts
pnnkt wieder findet. Das geschieht am besten durch die "sokratische 
Unterredung". Der Lehrer fangt an, von einer gleichgiiltigen Sache zu 
sprechen, laBt das Kind dariiber urteilen, faBt das Kind bei seinem Urteil, 
macht es auf die Folgen seines Urteils aufmerksam, macht Einwendungen 
usw. Auf diese Weise lernt der Lehrer die wahre Meinung des Kindes 
kennen, kann sie berichtigen oder befestigen. 

Aber diese Methode weist eine Reihe von Schwierigkeiten auf. Um 
sie zu vermeiden, muB der Lehrer das volle Vertrauen seiner Schiller 
besitzen, muB mit ihnen frohlich sein und ihre Torheiten iibersehen 
k6nnen. Dann verlieren die Kinder ihre Scheu. Sie antworten nicht so, 
wie der Lehrer es gern horen m6chte, sondern wie sie es wirklich meinen. 
Der Lehrer muB die Kindersprache beherrschen. Er muB immer mit 
den Gedanken dabei sein, um jede Antwort fiir seinen Plan benutzen zu 
konnen, darf nie ohne Vorbereitung in den Unterricht kommen. Schon 
vorher muB er sich einen Plan entwerfen, wie er dem Kinde beikommen 
will und muB mit der Situation, in der sich das Kind befindet, voll
kommen vertraut sein, um Stoff zur Unterredung zu haben. 

Die "sokratische Methode" zieht SALZMANN der g~wohn1ichen Kate
chisation bei weitem vor: das Kind bekommt hier Gelegenheit, seine 
Vorstellungen und Gefiihle vorzutragen. Es kann gar nichts vorbringen, 
was es nicht versteht. Der Lehrer sieht in das Herz seines Zoglings und 
berichtigt alle irrigen Vorstellungen. Schwer ist diese Methode allerdings 
fiir den Lehrer: er bekommt so viele unerwartete Antworten, daB es 
seiner ganzen Aufmerksamkeit bedarf, um sich dadurch nicht von seinem 
Plan abbringen zu lassen. 

Vierter Grad des Unterrichtes: Zuletzt, kurz vor dem GenuB des 
Abendmahles, solI das Kind mit den Vorstellungsarten, die sich die 
Kirche von den Geheimnissen des Christentumes macht, bekanntge
macht werden. In dem bisherigen Unterricht hat es schon von der 
Dreieinigkeit Gottes gehort, hat erfahren, daB Christus Gottes Sohn ist 
und die Menschen erl6st hat. Jetzt soIl es mit den naheren Griinden 
bekanntgemacht werden. Aber diese Vorstellungsarten sollen die Ge
sinnung des Kindes nicht bestimmen. Dazu ist n6tig, daB man sich bei 
der Unterweisung in den Geheimnissen nicht zu lange aufhalt, daB man 
das Kind nicht in ein weites Feld von Spekulationen fiihrt. "Sobald 
man dieses thut, hat man das Ziel verlohren, zu dem man die Kinder zu 
fiihren dachte. Man lehrt Theologie, da man doch Religion lehren wollte. 
Man erweitert ErkenntniB, da man sich doch vorgenommen hatte, die 
Gesinnung zu berichtigenl." Die Annahme gewisser Vorstellungsarten 

1 a. a. o. S. 184. 
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darf man nicht zur Hauptsache in der Religion machen. Tut man das, 
so entsteht MiBtrauen gegen <k>tt. "Kann ich eine herzliche Liebe zu 
ihm empfinden, wenn ich glaube, daB er die Menschen zu Tausenden bIos 
deswegen verdamme, well sie ein griechisch Wortchen nicht recht ver
standen haben1 1" Die christliche Religion selbst verliert an Glaub
wlirdigkeit. Nur ein kleiner Teil glaubt an die von der Kirche fest
gesetzten Vorstellungsarten. Fiir die Obrigen ware also die Religion 
unniitz. Sie konnten noch so getreu nach ihren Einsichten handeln, 
Gott verdammte sie doch. "So ist die christliche Religion ein Irrlicht, 
das zehen in Moraste stiirzet, ehe es einem den rechten Weg zeiget 2." 

Die NachstenIiebe, die Jesus so nachdriicklich empfohlen hat, wird ge
schwacht. Derjenige, der die Vorstellungsarten fiir das Wichtigste in 
der Religion halt, ist geneigt, Andersdenkende durch Mittel zu bekehren, 
die dem Geist des Christentumes durchaus widersprechen. SchlieBlich 
wiegt diese Meinung den einen in Sicherheit, den andern stiirzt sie in 
Verzweiflung. Der eine ist iiberzeugt, daB er, wenn er nur den Lehr
begriff der Kirche annimmt, die Hauptbedingung fiir die Seligkeit erfiillt 
habe. Wozu braucht er dann noch nach Vollkommenheit zu streben 1 
Wenn er nur grobe Verbrechen meidet, dann wird Gott ihm schon die 
kleinen Fehler verzeihen. In dem andere:n. steigt der Zweifel auf, ob er 
sich auch die richtige Vorstellung von den Geheimnissen mache. Wenn 
nicht, dann ist die Moglichkeit gegeben, daB er trotzdem verdammt 
wird. 

"Wenn nun die Meynung, als wenn die Annehmung der bestimmten 
Erklarungen, die diese und jene Religionsparthey von den Geheimnissen 
Gottes giebt, Mistrauen gegen Gott erreget, das gottliche Ansehen der 
Religion Jesu niederschlaget, die Menschenliebe schwachet, und bald in 
Sicherheit, bald in Verzweiflung stiirzet: so kann ich nicht anders, als 
die Ausbreitung derselben widerrathen, und aIle meine Amtsbriider von 
ganzem Herzen bitten, daB sie doch ja den Glauben an solcheErklarungen 
den Kindern nicht so wichtig machen, als wenn davon ihre Seligkeit 
abhienge3." Den Kindern sollen vielmehr die Steilen, auf denen die 
Unterscheidungslehren beruhen, gezeigt und erklart werden. Immer 
wieder aber sollen sie darauf hingewiesen werden, daB nicht die Lehr
begriffe der Kirche, sondern eine gute Gesinnung die Hauptsache ist. 

Turnen. 

Obwohl die korperliche Erziehung eine besonders bevorzugte Stellung 
in SALZMANNS Erziehungssystem einnahm, und obwohl er von der Not
wendigkeit der taglichen Gymnastikstunde iiberzeugt war, hat er selbst 
ein System des Turnunterrichtes nicht geschaffen. Die fiinf Obungen: 

1 a. a. o. S.187. 2 a. a. O. S.188. 3 a. a. O. S. 190f. 
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Laufen, Springen, Klettem, Balanoieren und Tragen, die das Dessauer 
Pentathlon bildeten, braohte er mit naoh Sohnepfenthal und beauf
siohtigte sie zunachst selbst, so gut er es verstand. Wer in Dessau den 
Gedanken gefaBt hat, die Korperer~ehung der Grieohen in Anwendung 
zu bringen, ist nioht bekannt. Den Turnunterrioht iibertrug SALZMANN 
spater JOHANN CHRISTOFH FRIEDRIOH GUTS MUTHS, der von Raus aus 
Theologe war. ,,1m J. 1785", sagt GUTS Mums (in seinem Turnbuohe 
fiir Sohne des Vaterlandes, Vorberioht S. VIP), "betrat ioh als Jiingling 
Sohnepfenthal, da fiihrte mioh SALZMANN auf einen hiibsohen Platz mit 
den Worten: Hier ist unsere Gymnastik. . .. Hier belustigten wir uns 
taglioh mit fOOf Uebungen in ihren ersten, ungeregelten Anfangen . 
. . . SALZMANN iibertrug mir bald die Leitung dieses ersten Anfanges der 
Uebungen2." In Anlehnung an die Gymnastik der Grieohen baute GUTS 
M UTHS diese fiinf trbungen zu einem System der Leibesiibungen aus. Er 
wurde somit der Begriinder der modemen europaisohen Gymnastik. 

c) Seine Erziehungsmethode. 
Was ist in SALZMANNS Augen Erziehung 1 "Naoh meiner Meynung ist 

Erziehung: Entwiclcelung und Uebung der jugendlichen Kriifte3." Die 
Natur schreibt der Erziehung ihren Weg vor: sie darf nur stufenweise 
vorwiirtsschreiten. "So wie man bey dieser Anleitung zum gehen, die 
Gehkraft nicht eher zu iiben sucht, bis die Kriechkraft hinlanglich geiibt 
ist, und jene hinliinglich sich auBert: so darf man auch nicht andere 
Krii.fte zu entwickeln suchen, bis sie wirklich da sind, und diejenigen, 
aus welchen sie hervorzugehen pflegen, hinlangliche Uebung bekommen 
haben. Femer, so wie die Laufbanke und Laufzaume entfemt sind, und 
die Kinder gereizt werden, aus eignem Entschlusse fortzuschreiten, und 
so ihre Gehkraft zu iiben: so muB auch der Erzieher, bey Uebung der 
iibrigen Krafte, alles Laufzaumahnliche zu entfemen suchen; er darf 
nicht sowohl die jugendlichen Krafte iiben, als vielmehr den Kindem 
Gelegenheit und Reiz verschaffen, diese Uebungen selbst vorzunehmen'." 
Wie bei der Unterrichtsmethode, so finden wir auch bei der Erziehungs
methode SALZMANNS Forderung nach Aktivitat des Zoglings. Die jugend
lichen Krafte entwickeln sich in folgender Reihenfolge: Zuerst werden 
die Korperkrafte ausgebildet. Nachdem die Sinne und das Geda.chtnis 
sich entwickelt haben, "auBert sich der Verstand durch Urtheile, die 
er iiber Gegenstande fallet, die in die Sinne falleno." Gleichzeitig regen 
sich die Krafte in den Randen und streben nach Tatigkeit. "Erst bey 
dem Austritte aus dem Stande der Kindheit mngt die Vemunft an durch 

11m Text. 
2 LANGE, FR. A.: Die Leibesiibungen, S. 58. Gotha 1863. 
S SALZMANN, C. G.: Ameisenbiichlein. S.77. Schnepfenthal 1806. 
4 a. a. O. S. 80f. 5 a. a. O. S. 83. 
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Vorstellung von iibersinnlichen Gegenstii.nden, sich thatig zu beweisen1." 

Die Natur hat also selbst die Ordnung vorgezeichnet, in der die Erziehung 
sie bei der Entwicklung der jugendlichen Krafte unterstiitzen soll. 

Korperkrafte, Empfindungsvermogen, Verstand und Vernunft wer
den durch den Unterricht gebildet. Unterricht darf aber nie der einzige 
Zweck sein, er muB einem Hauptzweck - namlich der Erziehung -
untergeordnet werden. Er ist nur ein Mittel fiir die Entwicklung und 
tJbung der jugendlichen Krane. "Ich bin also fest iiberzeugt, daB 
Erziehung weit mehr werth sey, als bloBer Unterricht, und daB, bey 
Leitung der Jugend, jene immer der Hauptzweck seyn miisse2." 

Die Schulung des Gei8te8 erfolgt in der Hauptsache durch den Unter
richt. Korper und SeeZe erfahren dagegen auch auBerhalb des Unterrichtes 
durch die Erziehung eine weitgehende Forderung. 

Der Erziehung des Kiirpers miBt SALZMANN eine sehr hohe Bedeutung 
zu: sie bietet das Fundament fiir die Ausbildung von Seele und Geist. 
". . . der Kopf kann so wenig wirken, wenn die iibrigen Glieder und 
Muskeln des Korpers nicht geiibt sind, als ein Hausherr, der von lauter 
plumpen, faulen und ungeschickten, Gesinde bedient wirds." "Unsere 
Denkungsart hangt mit der Beschaffenheit unsers Korpers und unsers 
Blutes zusammen'.' , 

Als oberstes Gesetz fiir die kiirperliche Erziehung gilt: die Gesundheit 
des Zoglings muB erhalten und gekriLftigt werden. Das geschieht durch 
einfache Kost, Abhartung und viel Bewegung in freier Luft. "Abhartung 
ist ein eben so nothiges BediirfniB zur Erhaltung der Gesundheit. Die 
Pflanze, die auf einem, den Stiirmen ausgesetzten, Boden aufwuchs, kann 
mehr aushalten, als eine andere, die im Treibhause erzogen wurde5 ;" Die 
Abhartung soll allmii.hlich vor sich gehen und sich stets in verniinftigen 
Grenzen halten. "Wir erziehen hier keine Spartaner, sondern junge 
Leute, die dazu gewohnt werden sollen, die vielen Unbequemlichkeiten 
und Beschwerden, die ihrer kiinfiiig warten, auszuhalten6." Die Zoglinge 
sollen auch im hartesten Winter ungeheizt und unter einer leichten 
Wolldecke schlafen, sie sollen bei Wind und Wetter mit entblOBter Brust 
und ohne Kopfbedeckung gehen. Schwimmiibungen, Reisen und Spazier
gii.nge bei jeder Witterung, Schlittenfahren und Schlittschuhlaufen sollen 
die Abhartung unterstiitzen. Zur Starkung der Gesundheit der Zoglinge 

1 a. a. O. S. 83f. 
2 SALZMANN, C. G.: Ueber die Erziehungsanstalt zuSchnepfenthal, S.6. Schnep

fenthal 1808. 
3 SALZMANN, C. G.: Reisen der Salzmannischen Zoglinge. 1. :Ed., S.I24. Leip. 

zig 1784. 
4 SALZMANN, C. G.: Predigten fiir Hypochondristen, S.114. Gotha 1778. 
5 SALZMANN, C. G.: Ueber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, S.31. 

Schnepfenthal 1808. 
6 a. a. O. S. 32. 
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fordert SALZMANN standigen Aufenthalt in frischer Luft. "Der Fisch ist 
fUr das frische Wasser, und der Mensch fiir die frische Luft bestimmt. 
Gleich wie nun der Fisch krank wird und stirbt, wenn man ihn aus dem 
flieBenden Wasser in einen stinkenden Sumpf versetzt, so wird auch der 
Mensch elend und stirbt vor der Zeit, der in unreiner Luft leben muBl." 
"Der Mensch ist fiir die frische Luft bestimmt. Denn ware er fiir die 
Stubenluft geschaffen, so hatte ihm der liebe Gott die Stube gewiB 
anwachsen lassen, so wie die Schnecke ihr Haus, damit er sie immer bey 
sich hii.tte und sich gleich zuriickziehen konnte, so bald ein kaltes 
Liiftchen wehete 2." Trotzdem sind Krankheiten nicht ganz zu ver
meiden. SALZMANN behandelt sie mit Wasser und mit Heilkrautem. 
Diese Heilkrauter suchen er und seine Zoglinge im Thiiringer Wald und 
stellen sich so selbst ihre Apotheke her. " ... von Gottes Giite ist es zu 
erwarten, daB er die Mittel, unserm wahren Elende (Krankheit) abzu
helfen, sehr nahe bey uns gelegt habe, so nahe, daB sie jeder, dessen 
Verstand zur Beobachtung gewohnt ist, leichtlich finden kann3." Im 
Emstfalle muB jedoch der Arzt, "eine der wichtigsten Personen im 
Staate", zu Rate gezogen werden. 

Neben die Gesundheitspflege treten Muskeliibungen. SALZMANN 
fordert die tagliche Gymnastikstunde mit thmngen im Laufen, Spring en 
in die Weite und Hohe, Klettem und Balancieren. Erganzt wird dieser 
Gymnastikunterricht durch Unterricht im Reiten, Tanzen, SchieBen und 
Schwimmen. Nach den Mahlzeiten werden Bewegungsspiele gespielt oder 
Spaziergange gemacht. Durch mehrtagige Wanderungen, Schlittenfahren 
und Schlittschuhlaufen werden die Muskeln femerhin gestahlt. Fiir be
sonders geeignet zur korperlichen Erziehung hii.lt SALZMANN den Garten
bau. "Der Gartenbau ist gewiB fiir junge Leute aus allen Standen die 
angemessenste Bewegung; er geschieht in freyer Luft, und verschafft uns 
die wohlthatige Starkung derselben, gewohnt auch unsem Korper an die 
mannichfaltigen Veranderungen derselben; sie hat nicht so vielen Reitz, 
die Kraft zu iiberspannen, wie Tanzen, Reuten u. d. g.; sie laBt der 
Einbildungskraft weit weniger Spielraum, sondern heftet die Aufmerk
samkeit vielmehr auf allerley niitzliche, belehrende Gegenstande, und 
der Anblick von Pflanzen, die man producirt hat - ist so herzerquik
kend4 !" "In unserer Gesellschaft sey es unabanderliches Gesetz, daB 
wir immer einen Theil unserer Lebenszeit, der Bearbeitung der Erde 

1 SALZMANN, C. G.: Unterhaltungen fiir Kinder und Kinderfreunde. 3. Bd. 
S. 11. Leipzig 1812. 

2 SALZMANN, C. G.: Der Bote aus Thiiringen 1788, S.501. 
s SALZMANN, C. G.: Ankiindigung einer neuen Erziehungsanstalt. In der "Fest

schrift zur hundertjahrigen Jubelfeier der Erziehungsanstalt Schnepfenthal", 
S. 12. Schnepfenthal 1884. 

4 BAUER, KARL GoTTFRIED: Ober die Mittel dem Geschlechtstl'iebe eine un· 
schadliche Richtung zu geben, S. 228 Awn. Leipzig 1791. 
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weihen, SO, wie wir es bisher thaten! So wird der Segen, der diesem 
Geschafte bestimmt ist, ferner aufuns ruhen; Seuchen und Krankheiten, 
werden uns fliehen, so, wie sie uns bisher flohen; Gesundheit wird unsere 
Wangen rothen, und alier un serer Glieder Kraft sich mehren, so wie es 
bisher geschahe1 ;" 

Zur korperlichen Erziehung gehOrt aber die Durchbildung samtlicher 
Muskeln des ganzen Korpers. Auch die Rande, "durch welche der 
Mensch das Mehreste bewirkt;2," miissen geiibt; werden. Diese Ubungen 
zur Randfertigkeit fordert SALZMANN fiir die Kinder alier Stande. 
" ... wenn die Rofraths Kinder nicht Randarbeit treiben soliten, so hatte 
ihnen ja der liebe Gott keine Rande, sondern Tatzen, wie den Runden 
und andern Thieren, gegeben. Sie brauchen sie zwar zum Schreiben, 
aber zum Schreiben haben sie ja so starke Arme nicht nothig3." DaB 
viele Erzieher Randarbeit als unniitz, gefahrlich und zeitraubend ver
schreien, liegt nach SALZMANNS Meinung daran, daB sie die Krafte ihrer 
Rande nur an der Feder oder einem musikalischen Instrument geiibt 
haben, also gar nicht in der Lage sind, Randfertigkeitsunterricht zu 
erteilen. Der Randfertigkeitsunterricht solI Anleitung zu Papp- und 
Rolzarbeiten, zum Schreinern, Drechseln und Korbflechten geben. 

"Wir nehmen taglich Nahrung fiir den Korper zu uns und thun wohl 
dran. Denn wenn wir dem Korper nicht i:inm.er Nahrung reichten; so 
wiirde er bald kraftlos und zu seinen Geschaften untiichtig werden. Mit 
der Seele ists eben so. In dieser miissen taglich gute Gedanken und 
Vorsatze rege gemacht werden, sonst wird sie bey ihren Arbeiten ver
drossen, mit ihrem Zustande unzufrieden, iiber ihren Nebenmenschen 
miBvergniigt, laBt sich durch bose Exempel mit fortreiBen, und - statt 
der Vernunft zu gehorchen, laBt sie sich durch ihre Liiste leiten4 ;" Die 
seelische Nahrung solI der Zogling noch vor der korperlichen Nahrung 
in der taglichen Morgenandacht zu sich nehmen. In der Schnepfenthaler 
Morgenandacht werden nur ein paar Gesangbuchverse gesungen. Neben 
den Religionsunterricht5 , der eingehend im Kapit;el "Seine Unterrichts
methode" behandelt worden ist, treten die sonntaglichen Gottesver
ehrungen. Auch die gauze Behandlungsart der ZogIiuge zielt auf eine 
Erziehung der Seele abo SALZMANN ist der Ansicht, daB eine zwar gut 
scheinende Randlung keinen Wert hat, solange sie nicht aus innerster 
Uberzeugung getan wird. Befehle, Gebote und Verbote lehnt SALZMANN 
fiir die moralische Erziehung abo "Schafft die moralischen Gangelwagen 

1 SALZMANN, C. G.: Gottesverehrungen. 6. Teil S.223f. Leipzig 1788. 
2 SALZMANN, C. G.: Ueber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, S.46. 
3 SALZMANN, C. G.: Unterhaltungen fUr Kinder und Kinderfreunde. 3. Ed. 

S. 14. Leipzig 1812. 
4 SALZMANN, C. G.: Konrad Kiefer, S. 247 f. Frankfurt u. Leipzig 1799. 
S Siehe S.18ff. 
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und Laufzaurne ab, und der moralische Mensch wird sich eben so gut 
von selbst entwickeln, und erst gut dann edel zu handeln anfangen1." 

Der Erzieher muB das Kind durch Anschauung iiberzeugen, daB das 
Gute um seiner selbst willen getan werden muB. Hat das Kind das erst 
einmal eingesehen, dann wird es gut handeln, nicht etwa, weil es eine 
Belohnung erwartet oder sich vor einer Strafe fiirchtet, sondern weil es 
selbst das Gute will. "Man lasse daher das Kind immer seinen eignen 
Willen taun, so wird e8 gut werden2." SALZMANN benutzt in dieBer 
Anweisung die psychologische Erfahrung, daB jeder Mensch, ob groB 
oder klein, immer lieber seinen eigenen, als eines anderen Willen tut. 
"Statt also euch die Kopfe iiber das oberste Moralprincip zu zerbrechen, 
lernt nur die allgemein anerkannten praktischen Wahrheiten den Kindern 
recht faBlich und annehmlich zu machen. Der Gewinn, der daraus 
entspringt ist groB - sehr groB. Sobald das Kind das Gute selbst will: 
so erzieht es sich selbst, und funfzig Kinder, die das Gute wollen, sind 
leichter zu lenken, als ein einziges, dem es noch nie eingefallen ist, gut 
zu werden3." 

Trotz dieser moralischen Erziehung werden aber Riickfalle bei den 
Zoglingen nicht ausbleiben. "Sie haben, urn mich biblisch auszudriicken, 
ein Gesetz in ihren Gliedern, das mit dem Sittengesetze im bestandigen 
Widerspruche steht';" Es ist also eine .Art Polizei notig, die die Zoglinge 
dann und wann auf ihre Verfehluilgen aufmerksam macht: Strafen und 
Belohnungen. SALZMANN haIt Strafen und Belohnungen fiir unerlaBlich 
bei der Erziehung. Nur miissen sie mit der notigen Vorsicht angewendet 
werden. "Will man jede Erfiillung der Pflicht belohnen, jede Abweichung 
von derselben bestrafen: so erzieht man Drahtpuppen, denen das innere 
Leben fehlt, und die still stehen, oder umfallen, sobald die Hand sich 
entfernt, die sie in Bewegung setzte5 ." Das Gute solI also nur zuweilen 
zur Aufmunterung der Zoglinge bemerkt und belohnt werden. Die 
Febler muB man strafen, damit sie den Kindern verhaBt werden. Aber 
die Kinder sollen vorher iiberzeugt werden, daB sie die Strafe auch 
wirklich verdienen. Der Erzieher darf nie im Zorn strafen. Hat sich 
sein Zorn gelegt, dann wird er haufig einsehen, daB er dem Kind unrecht 
getan hat. Er wird seinen Fehler wieder gut roachen wollen, schmeichelt 
dem Kinde und bringt sich damit selbst um sein Ansehen. SALZMANN ist 
ein entschiedener Gegner der Priigelstrafe. Zwischen der Erziehung eines 
Jagdhundes und eines Kindes muB immer noch ein Unterschied bleiben. 
"Durch Schlage kann man sie (die Fehler des Kindes) schnell vertreiben, 
aber - sie setzen sich aufs Herz. Die Kinder bekommen eine Abneigung 

1 SALZMANN, C. G.: Ameisenbiichlein, S.175. 
2 a. a. O. S.l77. 3 a. a. O. S.199f. 
4 SALZMANN, C. G.: Ueber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, S.85. 
5 a. a. O. S.87. 
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gegen den Zuchtmeister, werden tiickisch, lernen liigen, sich verstellen 
u. d. gl. und solche innerliche Fehler sind in meinen Augen weit groBer 
und gerahrlicher. als die auBerlichen. Wenn man bey seinem Kinde 
einmal die Liebe und das Zutrauen verloren hat - dann ists schon halb 
verdorben1." Nur trotzige kleine Kinder sollen bisweilen mit Schlagen 
gestraft werden. SALZMANN unterscheidet natiirliche und positive Strafen 
und Belohnungen. Natiirliche Strafen entspringen aus der Natur der 
gesetzwidrigen Handlungen. Stort ein Zogling z. B. eine gesel1schaftliche 
Veranstaltung, so wird er davon ausgeschlossen. Positive Strafen gehen 
nicht unmittelbar aus gesetzwidrigen Handlungen hervor. Sie werden 
vielmehr yom Erzieher verordnet. VerstoBe gegen Ordnung und Rein
lichkeit werden z. B. mit Geldstrafen belegt. Das Geld wird benutzt, um 
die beschadigten Hausgerate wieder herzustellen. Eine andere positive 
Strafe ist der Verlust von Billets. SALZMANN hat von Dessau die Ein
richtung der Meritentafeln, der Tafeln des FleiBes, iibernommen. Sie 
dienen dazu, die Zufriedenheit der Lehrer mit dem Fleill und Betragen 
ihrer Zoglinge anschaulich darzustellen. 1m. Betsaale hangen schwarze 
Tafeln, auf denen der Name jedes neu eintretenden Zoglings verzeichnet 
wird. Jeder Zogling bekommt Fleillzeugnisse, "Billets". Fiir 50 Billets 
wird ein gelber Nagel neben seinen Namen geschlagen. 1st er faul oder 
laBt er sich sonst irgend etwas zu Schulden kommen, so werden ihm 
Billets abgezogen. Geniigt dieses Strafmittel nicht, so bekommt das 
Kind einen offentlichen Verweis. Hat auch das noch nicht die gewiinsohte 
Wirkung, so beweist der Zogling, daB er noch zu sinnlich ist. Man muB 
also ein Strafmittel wahlen, das seiner Sinnlichkeit weh tut: der Verlust 
einer Mahlzeit. Der Erzieher bedient sich dieses Mittels aber nur im 
auBersten Notfalle. Ebenso gibt es natiirliche und positive Belohnungen. 
Zeichnet sich ein Zogling durch gutes Betragen aus, so darf er andere 
beaufsichtigen. (Natiirliche Belohnung.) FleiB wird mit Billets belohnt. 
(Positive Belohnung.) Fiir Wahrheitsliebe, Wohltatigkeit, Selbstver
leugnung usw. gibt es hingegen niemals eine Belohnung. Fleill wird eben 
nur darum belohnt, weil das Kind vielerlei lernen muB, wozu es keine 
Neigung hat. Wenn ein Zogling sich 50 gelbe Nagel erworben hat, 
bekommt er keine Billets mehr. Er muB eine Probezeit durchmachen, 
wahrend der er beweisen muB, ob er sich aus eigenem Antrieb gut 
betragen, ob er fleiBig und piinktlich sein kann. Besteht er diese Probe
zeit, so wird er zum Offizier befordert, bekommt 8 bis 10 Zoglinge unter 
seine Aufsicht, wird in den Kreis der Erwachsenen gezogen und genieBt 
auch sonstige Freiheiten. 

Niemals darf aber diese seelische Erziehung so beschaffen sein, daB 
der kindliche Frohsinn dartinter leidet. SALZMANN sucht ihn mit allen 

1 SALZMANN, C. G.: Konrad Kiefer, S.83f. 
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MitteIn zu stiLrken. Schon der AIltag bietet eine Menge Freuden: 
Spaziergange, frohliches gemeinsames Singen, Freuden in der Land
wirtschaft, irn Garten, beirn Teichfischen, beirn Bienenschwarmen usw. 
Dazu kommen die Feste: 

Der OasuaUag ist von Dessau iibernommen. Er diente dort der Vor
bereitung auf Schicksalsschlage des Lebens. Es wurde z. B. gefastet oder 
die Nacht auf dem Boden oder einem Strohlager verbracht. In Schnepf en
thaI ziehen im Friihling am Casualtag GroB und Klein nach einem 
benachbarten Berge, errichten Lauben und nehmen hier ein kaites 
Mittagessen ein. Zum Nachtisch diirfen die Zoglinge selbst etwas 
kochen. 

Beirn Kirschfest pfliicken die Zoglinge zunachst Kirschen. Dann, 
nachdem mit Begleitung ein Lied auf den Sommer gesungen worden ist, 
geht ein frohliches Schmausen an. Nach der Mahlzeit liest ein Lehrer 
die Namen der friiheren Zoglinge und Lehrer vor, zu deren Andenken die 
Kirschbaume gepflanzt worden sind, mit Angabe ihres Berufes und 
gegenwartigen Aufenthaltsortes. So wird die Verbindung zwischen dem 
alten und jungen Schnepfenthal gekniipft. Zum SchluB werden den neu 
eingetretenen Zoglingen Baumchen zugewiesen, die im Herbst gepflanzt 
worden sind. 

Das Kartoffelfest ist das Hauptfest der Schnepfenthaler Jugend. An 
einem schOnen Herbsttage ziehen die mit Spaten bewaffneten Zoglinge 
bei Trommelklang hinter den Institutsfahnen auf den Kartoffelacker 
hinaus. Ein Teil der Zoglinge holt KartoffeIn heraus, ein anderer Teil 
baut einen Herd und kocht sie. Dann findet eine frohliche Mahlzeit statt. 

Zur Beforderung des Frohsinns dienen vor allem auch die mehr
tagigen Wanderungen. "Bey dem Auszuge geht die Cavallerie voraus 
und macht Quartier, dann folgt das mit den Kleidungsstiicken beladene 
Fuhrwerk, und hierauf das FuBvolk1." 

DaB SALZMANN es meisterhaft verstand, den Frohsinn seiner Zoglinge 
zu wecken und zu pflegen, geht aus der Bemerkung eines Zoglings hervor. 
Als einst Bauernburschen aus einem benachbarten Dorfe zur Kirmes sehr 
ausgelassen auch Schnepfenthal mit ihren Scherzen heimsuchten, sagte 
der Zogling zu SALZMANN: "Diese Leute sind ja fast so vergniigt wie 
wir2 !" 

Zusammenfassend mochte ich das Ziel der seelischen Erziehung mit 
S.ALZM.ANNS eigenen Worten wiedergeben: "Bedenket also, lieben Kinder, 
wohl, welches die eigentliche wahre Absicht eures Auffenthalts bey uns 
sey! Veredelung eurer Gesinnung! daB ihr immer gefalliger, sanft
miithiger, verstandiger, immer geneigter, Gutes zu wirken, Gott irnmer 

1 SALZMANN, C. G.: Ueber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, S. no. 
2 BOSSE, R.: Christhn Gotthilf Salzmann. In der "Festschrift zur hundert

jahrigen Jubelfeier", S.85. Schnepfenthal 1884. 

3* 



36 Der Pada.goge SALZ1IIANN. 

ii.hnlicher werden sollt! das ist die groBe Absicht um deretwillen ihr zu 
uns gebracht seyd, .. .1". 

Welches ist das Ziel der Unterrichts- und Erziehungsmethode SALZ
MANNS iiberhaupt ~ Mir scheint die Antwort auf diese Frage in seinem 
Rechenschaftsbericht "Ueber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal", 
Schnepfenthal1808, in dem Kapitel "Von der Erziehung ffir die Welt 2" 

gegeben zu sein. In der "Ankiindigung einer neuen Erziehungsanstalt" 
betont SALZMANN: "... ich bin nicht gesonnen·, meine Zoglinge zu 
Romanenhelden, sondern zu Menschen zu ziehen, die in der Welt, so wie 
sie ist, gliicklich und brauchbar sind3." Dazu gehort vor allem Welt
kenntnis. Weltkenntnis erwirbt man sich aber nur, wenn man in engster 
Kohii.renz mit der Umwelt lebt. "Jeder Mensch, der nicht dem Monchs
stande sich widmet, ist ffir die Welt bestimmt, in welcher er, mit Hiilfe 
anderer Menschen von mancherley Gesinnung, Kenntnissen und Sitten, 
thii.tig seyn soIl. Eine zu groBe Absonderung des Knaben und Jiinglings 
von der Welt, muB ihm also in der Folge nachtheilig seyn: weil er, bey 
seinem Eintritte in dieselbe, als ein Fremdling erscheint, der mit dem 
Gange der menschlichen Geschafte, Thorheiten und Ranke, gauz unbe
kannt ist, und in Gefahr steht, auf mannigfaltige Weise getii.uscht zu 
werden'." 

Das gauze SALZMANNsche System ist auf Erziehung zur Wirklich
keitsnahe eingestellt. Schon der anschauliche Unterricht, die Sinnes
iibungen, der tagliche Naturkundeunterricht, die Betrachtung der Ar
beiten des Bauern, Maurers, Zimmermanns, Tischlers, Schmiedes, die 
Besichtigung von Bergwerken, Schmelzhiitten und Eisenhammer starken 
den Wirklichkeitssinn. 

Gefahrlich ffir den Wirklichkeitssinn ist aber die Beschiiftigung mit 
den alten Sprachen und mit Dichtern. SALZMANN ist durchaus kein 
Feind der alten Sprachen. Er tritt auch keineswegs ffir Abschaffung 
dieses Unterrichtszweiges ein. Aber er warnt davor, mit dem Latein
unterricht schon zu beginnen, ehe das Kind mit seiner Muttersprache und 
den heimischen Verhii.ltnissen geniigend vertraut ist. Seine Aufmerksam
keit wiirde zu sehr von der gegenwartigen Welt abgezogen. "Wer 
bestandig in die Ferne sieht, wird nach und nach unvermogend, die 
Dinge, die ihm nahe sind, genau zu erkennen, und muB in seinen besten 
Jahren sich schon der Brille bedienen, wenn er einen Brief lesen, und 
des VergroBerungsglases, wenn er die Staubfii.den einer Blume unter
suchen will. So ists auch mit dem Auge des Geistes, mit der Aufmerk
samkeit; wenn sie immer auf entfernte Gegenstande gerichtet wird, so 

1 SALZMANN, C. G.: Gottesverehrungen, 6. Teil, S.137. Leipzig 1788. 
2 S.113ff. 3 S.23. 
, SALZMANN, C. G.: Ullber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, S.113. 
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iibersieht sie die Dinge, die ihr am nii.chsten sind 1." Ein junger Mensch, 
der seine besten Jahre im Umgang mit alten Schriftstellern zugebracht 
hat, wird beim Eintritt in das tatige Leben hilflos wie ein "Mann aus 
dem Monde" dastehen. 

Die Beschii£tigung mit Dichtungen niLhrt die Phantasie auf Kosten 
des Wirklichkeitssinnes. Bei aller Hochachtung, die SALZMANN gegen 
viele Dichter hegt, fiihlt er sich doch verpflichtet, darauf hinzuweisen, 
"daB uns die Dichter, fast immer, Irrthum lehren. Selten stellen sie una 
die Sachen so vor, wie sie wirklich sind, fast alles vergroBern, verkleinern 
und verschonern sie2." Das epische Gedicht ist ein Gewebe von Un
wahrheit. Die Dichter leiten den zum Handeln bestimmten Menschen 
zum "Empfindeln". Da aIle Krafte des Zoglings geiibt werden sollen, 
muB eine einseitige Betonung der Phantasie, die den jugendlichen 
Menschen auBerdem noch zu allerhand Ausschweifungen fiihrt, unbedingt 
vermieden werden. Die Natur hat selbst ein Mittel zur Unterdriickung 
der Phantasie gegeben: es ist der jedem Menschen angeborene Tatigkeits
trieb. Der Erzieher hat die Pflicht, diesen Tatigkeitstrieb zur Unter
driickung der Phantasie einerseits und zur Starkung des Wirklichkeits
sinnes andererseits zu unterstiitzen. Besonders geeignet sind in dieser 
Hinsicht Garlenbau und Handarbeit. 

Zur Lebensertiichtigung seiner Zoglinge hat SALZMANN noch eine 
besondere Einrichtung getroffen: er macht sie mit dem Wert des Geldes 
bekannt. "Da ferner einmahl das Geld der nervus rerum gerendarum 
ist, so glauben wir, unsern Zoglingen den Werth desselben begreiflich 
machen zu miissen3." Diese Einrichtung halt er fiir die Welterziehung 
fiir so wichtig, daB er sogar in seinem Rechenschaftsbericht "Ueber die 
Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal" fiir seine Nachkommen ausdriick
lich betont: "Ich wiinsche daher, daB diese Einrichtung immer bey 
behalten werde'." Auf welche Weise macht SALZMANN seine Zoglinge 
mit dem Wert des Geldes bekannt 1 Er sucht friih in ihnen das Bestreben 
zu erwecken, sich Eigentum zu erwerben. 1st diese Begierde erst einmal 
erwacht, so vermag der Erzieher sie in die notige Richtung zu lenken. 
Dieser "Erwerbungsbegierde" konnen aber Geschenke sehr gefahrlich 
werden. "Wenn die Menschen noch Kinder sind, so wird ihnen alles 
geschenkt. Dabey gewohnen sie sich an die Tragheit und ans Wiinschen. 
Das Verlangen nach Eigenthum bleibt ihnen, aber sie haben keine Lust, 
es sich durch FleiB und Nachdenken zu erwerben. Als kleine Kinder 
beunruhigen sie die Aeltern immer mit Bitten um Geschenke, und als 

1 SALZMANN, C. G.: Ueber die Erlosung der Menschen vomElende durch Jesum. 
2. Bch. S.20f. Leipzig 1790. 

2 a. a. O. S. 163. 
3 SALZMANN, C. G.: Ueber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, S. 115. 
4 a. a.. O. S. 124. 
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groBe Kinder lamentiren sie urn Besoldung, Pensionen, Gnadengelder, 
setzen in die Lotterie und ins Lotto, lemen Goldmachen und den Teufel 
citiren. Auf solche Albernheiten wird ein Mensch nie gerathen, der friihe 
gelemt hat, daB die Kraft, sich Vermogen zu erwerben, nirgend sicherer 
gefunden werde, als - in dem Menschen selbstl." SALZMANN erlaubt 
nicht, daB seine Zoglinge von den Eltem Geldgeschenke bekommen. Sie 
miissen sich ihr Taschengeld selbst erwerben auf dieselbe Weise, wie man 
sich im spateren Leben Geld erwirbt, namlich durch Arbeit. Jeder 
Zogling bekommt ein besoldetes Amt oder einen Handel, bei dem er 
etwas gewinnen kann. Zu den besoldeten Amtem gehoren Orgel- und 
Klavierspielen, mit der Trommel das Zeichen zum Aufstehen oder zu den 
Mahlzeiten geben, Tinte fiir einen Lehrsaal besorgen, Zeitungen tragen 
usw. Der Handel umfaBt in der Hauptsache den Verkauf von Schreib
waren. Die Prozente, die die Zoglinge als Gewinn nehmen diirfen, 
werden vom Erzieher bestimmt. Die Kassen stehen unter SALZMANNS 
Aufsicht. Zuweilen wird eine Gelegenheit geschafft, das Geld gewinn
bringend anzulegen: es werden Taubenschlage angelegt, Teiche mit 
ForelIen oder Karpfen besetzt, ein Bienenhaus angeschafft, eine Schaf
herde gekauft, eine Baumschule angelegt usw. Jeder steuert seinen 
Beitrag dazu. Diese Methode hat viele Vorteile: Weil die Zoglinge sich 
selbst ihr Geld verdienen miissen, lemen sie' den Wert des Geldes schatzen. 
Sie gewohnen sich daran, ihre Wiinsche zu beschranken. "Ein Ban
querout verursacht ihnen so unangenehme Gefiihle, daB ich gewiB weiB, 
mancher, der hier die Schmerzen des Banquerouts empfand, werde da
durch vor kiinftigem selbst verschuldeten Banquerout bewahret 2." Dem 
Erzieher gibt diese Einrichtung eine gute Gelegenheit, den Charakter 
seiner Zoglinge naher kennenzulemen. AuBerdem hat er ein neues 
Strafmittel zur Verfiigung, die Geldstrafe. Etwaige Einwande, die gegen 
diese Methode erhoben werden konnten, erstickt SALZMANN bereits im 
Keime: Eigenniitzig konnen die Zoglinge nicht werden. "Sie lemen 
keinen andem Weg kennen, sich Vortheil zu verschaffen, als den Weg 
des Nachdenkens, der Thaetigkeit und der Berufstreue. Und wenn es 
Eigennut7; ist, auf diesem Wege seinen Vortheil zu suchen, so ist vielleicht 
kein uneigenniitziger Mann auf der Welt zu finden. Auch der wiirdigste, 
wohlthaetigste Mann laeBt sich seine mehresten Arbeiten bezahlen, und 
nimmt fiir die Verwaltung seiner Aemter Besoldung. Es waere in vielen 
FaelIen laecherlich, wenn er es nicht thun wolIte. Dadurch setzte er sich 
auBer Stand femer ein wiirdiger und wohlthaetige.r Mann zu seyn 3." Da 
durchaus nicht aIle Arbeiten mit Geld bezahlt werden, werden die 
Zoglinge nicht ungelallig. Sie werden auch nicht etwa zu Filzen erzogen. 

1 SALZMANN, C. G.: Konrad Kiefer, S.216. 
2 SALZMANN, C. G.: Ueber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, S.120f. 
3 SALZMANN, C. G.: Ankiindigung einer neuen Erziehungsanstalt, S.23. 
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Sie konnen iiber ihre Kassen frei verfiigen. Allerdings werden sie 
vorsichtig in ihren Ausgaben. Aber darunter leidet ihre Wohlta.tigkeit 
nie. Wird die SchnepfenthaIer Umgebung von irgend einem Ungliick 
(Feuersbrunst, "Oberschwemmung usw.) heimgesucht, und SALZMANN 
deutet nur an, daB er geneigt sei, einen Betrag fiir die Betroffenen zu 
zeichnen, so offnen sich sofort die Kassen seiner Pflegesohne, und jeder 
gibt nach seinen Kraften. " ... diese Groschen und Kreuzer sind wahre 
Wohlthaten, die innern Werth haben1." Von denen, deren Kassen in 
Unordnung geraten sind, wird nichts angenommen. Sie sollen fiihlen, 
daB man nicht mehr in der Lage ist, Ungliickliche zu unterstiitzen, wenn 
man seine Ausgaben nicht in Ordnung haIt. 

Der fiir die Welt erzogene Zogling solI auch von Anfang an zum 
Gemeinschaftssinn erzogen werden. Das Zusammengehorigkeitsgefiihl 
aller StiLnde wird in Schnepfenthal durch einheitliche Kleidung, durch 
eine Art Uniform, gepflegt. Die Zoglinge tragen scharlachrote Fracke. 
SALZMANN legt auf dieses Erziehungsmittel groBen Wen: "Bey der Ein
kleidung geht oft mit dem Zoglinge eine Art von Wiedergeburt vor. Der 
Abkommling einer vornehmen Familie, der bisher durch Kleidung sich 
auszeichnete, ... , fiihlt, wann er die Uniform angelegt hat, und sich 
mit lauter Rothrocken umgeben sieht, daB er in dieser Gesellschaft eben 
nicht mehr gelte, als jeder andere; und ich weill ein Paar Exempel von 
jungen Leuten, die den Familienstolz, den sie mit brachten, mit einem 
Mahle ablegten, sobald die Einkleidung geschehen war. Der weniger 
begiitene hingegen, der schiichtern sich unsern jungen Leuten niLherte, 
wird ein anderer Mensch, sobald er sich in unsere Uniform gekleidet 
sieht. Er fiihlt es, daB er unter seines Gleichen sey, und schlieBt sich 
traulich an seine Kameraden an 2." 

III. Typologische A.uswertnng. 
1. Welche Strnktnrmerkmale tragt der Padagoge Salzmannl 

Aus SALZMANNS Weltanschauung und Padagogik geht deutlich her
vor, daB er dem Ia-Typus angehon. An der Oberflache seines Wesens 
ist jedoch eine Welle von 11 zu bemerken. Diese auBen sich in einer 
liebevollen Hingabe an das Gegebene. Visuelle Vorstellungen, die sonst 
beim Ia-Typus fehlen - sie erfordern eine Hingabe an die Dinge - sind 
bei ihm vorhanden. 1m Unterricht und in der Erziehung kniipft er an sie 
an, indem er Anschauung forden. Fiir die Plastizitat der kindlichen Seele 
hat er Verstandnis : im Unterricht entfernt ertunlichst alles Unangenehme 
aus der Umgebung des Kindes und macht sie hell und freundlich. Er 
ist selbst Kind unter Kindern, spielt mit ihnen, versteht und beherrscht 

1 &. a.. O. S. 24. 
S SALZMANN, C. G.: Ueber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, S.126f. 
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ihre Sprache und laBt die Kinder in Erziehung und Unterricht seine 
Lehrmeister sein. 

Man konnte annehmen, daB die Philanthropen, die ja auf der Lehre 
J. J. ROUSSEAUS weiterbauen, eine dem franzosischen Geiste verwandte 
Struktur aufweisen, daB sie B-Komponenten in ihrem Wesen haben 
miiBten. FUr Basedow trifft das sicher zu. Bei SALZMANN jedoch 
scheinen die Ideen ROUSSEAUS mehr ins Deutsche iibersetzt zu sein. 
Auch von seiner Vielschreiberei kann man nicht ohne weiteres auf das 
Vorhandensein einer B-Komponente schlieBen. Sie beruht wahrschein
lich auf einem stark ausgeprii.gten Tatigkeitstrieb. Vor allem aber 
benutzt er sie, um immer wieder seinen Mitmenschen die Augen iiber die 
Schaden der Zeit :liU offnen. " ... die Vielschreiberey, die mir so oft 
ist vorgeriickt worden. Allein auch diese war Mittel, zu meinem Zweck 
zu kommen. Er ist erreicht, und die Vielschreiberey hat mit dieser 
Ostermesse ein Ende1." Wenn er iiberhaupt eine B-Komponente in 
seinem Wesen batte, so war sie sicher schwach. 

Seine Grundstruktur ist jedenfalls Is. Er ist fest in der Wirklichkeit 
verankert. Abstraktionen laBt er erst dann gelten, wenn ein geniigender 
Schatz von konkreten Begriffen gesammelt ist. Vor der Beschaftigung 
mit Dichtern und trberbetonung der Phantasie warnt er2. Mythologie 
drii.ngt er in seinem Unterrichtsplan moglichst zurUck, weil dadurch der 
Wirklichkeitssinn gefahrdet wiirde3• Er pflegt den Wirklichkeitssinn bei 
seinen Zoglingen durch anschaulichen Unterricht, Sinnesiibungen, tii.g
lichen Naturkundeunterricht und praktische Betatigungen wie Garten
bau, Handarbeit und Gelderwerb. Die praktische Einstellung ist ja ein 
wesentliches Merkmal des Is-Typus. Aus dieser erklii.rt sich auch seine 
Feindschaft gegeniiber allen Theorien in der Padagogik. 

SALZMANN besitzt in ausgeprii.gtem MaBe das Merkmal der Erd
haftigkeit. Das pragt sich schon in dem Symbol aus, das er sich am 
Anfang seiner Tatigkeit in sein Petschaft stechen und iiber der Tiir eines 
seiner Erziehungshauser anbringen lieB: ein Spaten, der ins Erdreich 
gestoBen ist, dahinter die aufgehende Sonne. Dariiber sind die Buch
staben E. A.N. angebracht. Sie bedeuten: 'Ev uvup ... l'l(u: "Durch dieses 
siege!" SALZMANN sagt iiber dieses Symbol' "Es sollte mir namlich der 
Spaten eine Erinnerung seyn, 1) an die Liebe zur Natur , ... 2) An den 
Gebrauch der einfachsten Mittel .... 3) An Selbstthatigkeit. Wer den 
Spaten fiihrt, spricht nicht viel von dem, was er thun will, sondern -
thut es. 4) An dasVertrauen auf Gott. Dies findet man immer M.ufiger 
bey Leuten, die den Spaten, als bey solchen, die den Degen, die Elle, 
die Feder oder ein anderes Werkzeug fiihren. ... Dies E. A. N. mit dem 
darunter stehenden Spaten rief mir also immer zu: Wirst du stets der 

1 SALZMANN, C. G.: Carl von Carlsberg, 6. T., Nachrede S.325. Leipzig 1788. 
2 Siehe S.37. 8 Siehe S.18. 
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Natur treu bleiben, zur Erreiehung deiner Zwecke die einfachsten Mittel 
wahlen, mehr handeln als sprechen, und dabey dein Vertrauen auf Gott 
setzen: so - wirst du siegen!." 

Das entspricht dem, was E. R. JAENSCH in mehreren VerOffent
lichungen vom Idealismus sagt: der Idealismus miisse eine Hoherfiihrung 
der bauerliehen Handlungsweise des Pflegens und Veredelns sein. Er 
miisse eine Art Edelbauerntum sein 2. 

In diesem Symbol kommt auch die motorisehe, dynamische Ein
stellung des la-Typus dem Leben gegeniiber zum Ausdruek. SALZMANN 
kennt keine leidende, sondern nur eine handelnde Geduld. Seine Religion 
ist nicht Erkenntnis, sondern Gesinnung, in der immer eine Stellung
nahme zum Ausdruek kommt. 

Die Erdhaftigkeit durchdringt ihn so, daB er seine Vergleiche meistens 
aus der Natur holt: er vergleieht die Menschheit mit einem Weizen
ackera, die Jugend mit einem Kirschbaum, der zwar Bliiten zeigt, dessen 
Friiehte aber meistens unreif abfaIlen 4 usw. SALZMANN ist ein Antaos, 
der seine Kraft aus der Erde zieht. Er betont Gartenbau und Land
wirtsehaft bei der Erziehung5 . Auch die Freuden und Feste hangen 
immer irgendwie mit der Landwirtschaft zusammen6 • 

Aus dieser Erdhaftigkeit folgt aueh SALZMANNS Bestreben, alles 
organisch waehsen zu lassen. In der Erziehung wie im Unterricht 
schreitet er stufenweise von unten naeh oben, vom Nachsten zum 
Ferneren fort. Diese Naturverbundenheit, diese Erdhaftigkeit verleitet 
aber SALZMANN nicht dazu, den Mensehen aus seinen Relationen zu 
anderen Menschen heraus16sen zu wollen und ihn ein Robinsondasein 
fiihren zu lassen. 1m Gegenteil! SALZMANN betont die Bindung mit der 
Umwelt aufs starkste. Er erlebt ganz lebendig die mensehliehe Gemein
sehaft als einen Leib, dessen Glieder die einzelnen Mensehen bilden. Die 
Jugend erzieht er von Anfang an zum Gemeinschaftssinn, indem er sie 
in eine Uniform kleidet7 • 

Ideal und Wirklichkeit sind fiir SALZMANN, wie fiir aIle la-Typen, 
nicht getrennt. Er predigt eindringlich einen Idealismus der nachsten 
Nahe, einen "Himmel auf Erden"8. Diesen erreicht man, wenn man 
immer mehr nach Vollkommenheit strebt. Zur Vollkommenheit gelangt 
man aber dureh Pflichterfiillung. Unsere Handlungen haben jedoch nur 
dann einen Wert, wenn wir sie aus innerster tJberzeugung tun. Wir 
miissen eine feste Lebenslinie einhalten. Diese Lebenslinie ist bei 

1 SALZMANN, C. G.: Erklarung des Symbols und der Inschrift, welche sich tiber 
dem zweyten Hause der Schnepfenthaler Erziehungs-Anstalt befinden. Morgenblatt 
fiir gebildete Stande Nr. 235, S.940. 1. X. 1810. 

2 cf. JAENSCH, E. R.: Die Wissenschaft und die deutsche volkische Bewegung. 
S. 55. Marburg 1933. 

3 Siehe S.9. 4 Siehe S.12. 5 Siehe S.31. 6 Siehe S.35. 
7 Siehe S.39. 8 Siehe S.5ff. 
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SALZMANN sehr stark ausgepragt. Das bewirkt einerseits, aIle Menschen 
vom Gesichtswinkel dieser fest gegriindeten Lebenslinie aus beurteilen, 
andererseits sie in einer gewissen Enge des Blickes und Pedanterie 
moralisieren und belehren zu wollen. Die feste Lebenslinie bedingt auch 
eine ge'WiSse Starrheit, eine sch-were Umstellbarkeit auf neue Ereignisse. 
SALZMANN erzahlt, wie er tage-, wochen-, ja monatelang nachdachte, ehe 
er zu einem neuen EntschluB kam. "Deine Unternehmung wird freylich 
sehr langsam gedeyhen, wie das Wachsthum des Eichenbaums ; dann wird 
sie aber auch die Dauer des Eichenbaums haben, und noch bestehen, 
wenn hundert und mehrere, die gleichsam im Treibhause erzogen wurden, 
in ihr Nichts zurUckgekehrt sind l ." 

Die Innenintegration findet sich bei SALZMANN vor allem in der 
vitalen Schlcht und der Willensschlcht. Er betont sehr stark die Gesund
heitspflege und die gesamte kOrperliche Erziehung, fiihrt in seiner Er
ziehungsanstalt die tagliche Gymnastikstunde, SchleBiibungen, Spiele, 
Wanderungen, Wintersport, Gartenbau und Handarbeit ein. Die Wil
lensschlcht wird schon friih im Kinde gepflegt. Das Kind muB erst 
durch Anschauung iiberzeugt werden, daB das Gute um seiner selbst 
willen getan werden muB. Dann will es das Gute. LaBt man das Kind 
immer seinen Willen tun, dann wird es gut werden. 

SALZMANNS Religiositat ist der Ausdruck einer universellen Teleologie. 
Aus der ZweckmaBigkeit und Ordnung der Welt schlieBt er auf das 
Dasein eines Weltregierers. Die Himmelskorper, jedes Tier, jede Pflanze, 
auch der Mensch haben ihre eigenen Gesetze und ihren eigenen Zweck. 
Indem sie aber nach ihren eigenen Gesetzen leben, erfiillen sie gleich
zeitig ohne ihren Willen die Gesetze der Welt. Die Vogel z. B., die sich 
von Insekten nahren, sorgen dafiir, daB die Anzahl der Insekten nicht 
iiberhand nimmt. Der Maulwurf, der die Erde nach Wiirmern durch
wiihlt, lockert den Boden auf, so daB das Wasser ins Erdreich eindringen 
kann. 

Welchen Zweck hat nun die Erde ? "So lange ... kein vollkommnerer 
Bewohner der Erde, als der Mensch, entdeckt werden kann, so muB er 
als der vorziiglichste Zweck von dem Daseyn und der Bewegung der 
Erde angesehen werden 2." Nach den Worten der Bibel ist der Mensch 
nach dem Bilde Gottes geschaffen. Aber diese Ahnlichkeit mit Gott ist 
nur eine Anlage. Wird diese Anlage gepflegt, strebt der Mensch danach, 
der ihm von Gott bestimmten Vollkommenheit sich zu nahern, dann 
erlebt er den Himmel auf Erden. Hier wurzelt der starke padagogische 
Enthusiasmus SALZMANNS. Die sittliche Vervollkommnung ist ihm in 
der Religion die Hauptsache. "Ehrt jemand das Christenthum, so bin 

1 SALZMANN, C. G.: Taschenbuch zur Beforderung der Vaterlandsliebe, S. 117. 
Schnepfenthal 1801. 

2 SALZMANN, C. G.: Der Himmel auf Erden, S.161. 
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ich es; es muB aber in der That und nicht in Worten bestehen1." Dieser 
starken Aktivitat, die fiir Is charakteristisch ist, entspricht auch SALZ
MANNS Abneigung, Kindern Theologie statt Religion beizubringen. Nicht 
die Erkenntnis, sondern die Gesinnung soll im Religionsunterricht be
richtigt werden. 

Mit diesem Realismus, dieser praktischen Einstellung in der Religion 
verbindet sich bei SALZMANN ein starker Zug von Innerlichkeit. Immer 
und iiberall fiihlt er sich mit Gott innig verbunden. Auch bei den 
schlimmsten Schicksalsschlagen verlaBt ihn die Oberzeugung von der 
Giite Gottes nicht. Er fiigt sich nicht passiv, resigniert, sondern er nimmt 
freudig bejahend sein Schicksal hin. In ihm lebt der Glaube, daB auch 
das harteste Schicksal eine Fiigung von Gottes Liebe ist. "Tritt jeden 
Morgen auf den Platz, den Gott dir anwieB, mit dem Wunsche: dein 
Wille geschehe! Erwarte nicht, daB irgend eine Kraft, die dir nicht 
subordinirt ist, nach deinem Willen sich richten soll; sondern gewohne 
dich, bey allem, was geschieht, Veranstaltungen des Weltregierers zu 
bemerken. Dann wird dir deine Erwartung nicht fehlschlagen konnen. 
Allenthalben wirst du deines Wunsches Erfiillung - Vollbringung des 
gottlichen Willens bemerken. Sey aufmerksam auf den Gang der Be
gebenheiten, und auf die Entwicklung, die da und dort die Verwirrung 
bekommt; dann wird dir oft die Hand des Allgiitigen und Allweisen 
sichtbar werden, und der Glaube an seine Giite und Weisheit wird bey 
dir immer mehr Leben bekommen. 2" 

SALZMANN ist der festen Oberzeugung, "daB Gott jeden von uns 
kenne, und bey seiner weitlauftigen Regierung auf sein Bestes Riicksicht 
nehme3 ." Im Gebet spricht der Einzelne mit Gott. Allgemeine Gebets
formeln lehnt SALZMANN dafiir ab, weil sie gar nicht der jeweiligen 
Situation des Einzelnen entsprechen. Er fordert also eine individuelle 
Frommigkeit. 

In SALZMANNS Religion verbinden sich Realismus und Innerlichkeit 
miteinander. Sie beide entspringen seiner Grundstruktur 13• In der 
Innerlichkeit zeigt sich SALZMANNS Integration in der Schicht der tiefen 
Gefiihle. 

Fiir den Wert eines Kunstwerkes ist auch fiir SALZMANN die Realistik 
der Darstellung entscheidend. Naturbeobachtung und "Sinn fiir die 
Wahrheit" sind fiir ihn die notwendigen Grundlagen zur Kunstbeur
teilung. "Alles wahre Schone in der Kunst ist Nachahmung der Natur4." 

1 SALZMANN, C. G.: Der Bote aUB Thiiringen, S.31O. Schn. 1798. 
2 SALZMANN, C. G.: Der Himmel auf Erden, S.347. 
3 a. a. O. S. 159. 4 Siehe S. 18. 



44 Typologische Auswertung. 

2a. Inwieweit erfiillt seine Methode die Forderungen einer phasen
spezifisehen Erziehung 1 

RUDOLF HENTZE hat in seiner Arbeit iiber "Die EntwickIungsphasen 
des Jugendalters unter dem Gesichtspunkte der Typenlehre" 1 dargelegt, 
daB im Lauf der EntwickIung des Jugendlichen der Grundtypus sich 
ganz allmahlich herausbildet. Die EntwickIung geht in fiinf Phasen vor 
sich. Jede dieser Phasen hat eine besondere Affinitat zu einer der 
menschlichen Grundformen. Die erste Phase umfaBt das 1. bis 3. Lebens
jahr. Rier werden auBere Eindriicke gesammelt. 1m Alter von 4 Jahren 
folgt eine 8-Phase von 1/2 bis 1 Jahr, in der die vorkindliche Struktur 
aufge16st und die kindliche Hauptstruktur vorbereitet wird. Das Ein
treten der 8-Phase ist deutlich festzusteilen durch Auftreten von Angst
gefiihlen vor Feuer, Rauch, Geistern und Gespenstern. Vom 5. bis 
11. Lebensjahr folgt die II-Phase, die Rezeptionsphase, in der zuweilen 
noch 8-Komponenten ankIingen 2. Urn das 10. Lebensjahr herum treten 
8-Komponenten verstarkt auf. Die Phase der Ambivalenz macht sich 
bemerkbar. Sie erstreckt sich vom 12. bis 16. Lebensjahr, ist also die 
Phase der Pubertatszeit. Charakterisiert ist siedurch schneiles Schwanken 
zwischen einer Struktur der Labilitat und einer Struktur der Festigkeit: 
8-Komponenten wechseln also mit Ia/D-Komponenten abo Fiir 8 und D 
ist eine groBe Gespaltenheit typisch: bei 8 2 sind die primordialen Schichten 
von den rationalen Oberschichten gespalten, bei D sind aile Schichten 
getrennt. Die 8-Komponente macht sich durch die Dominanz der 
Phantasie, Sprunghaftigkeit, Unberechenbarkeit und Labilitat bemerk
bar. Die D-Komponente auBert sich in den Niederschriften dieser 
Periode in einer niichternen Aneinanderreihung der Tatsachen. Die Zu
wendung zu Mathematik, Naturwissenschaften und Technik in diesem 
Alter weist auf die 8- und D-Struktur hin. Herrscht neben der 8-
Komponente eine Ia-Komponente vor, so bemerkt man trotz einer 
gewissen Labilitat in der Religion eine Verinnerlichung der Gedanken, 
Suchen Gottes, Abwendung von der Welt, Verneinen der Kirche und 
ihrer auBeren Einrichtungen. Geheimhaltung des Ich und der eigenen 
Gedanken ist Ausdruck der Gesamtstruktur der Ambivalenz. 1st diese 
schwierigste Phase iiberwunden, dann werden die Oberwellen immer 
geringfiigiger: die Grundstruktur des Menschen kommt immer starker 
zum Durchbruch. Die Phase der Ansatze, die das 17. bis 21. Lebensjahr 
umfaBt, hat begonnen. 

Die Dauer und die Intensitat der Phasenstruktur ist von der Grund
struktur abhangig. Wenn Phasen- und Grundstruktur gleich sind, so 
bewirkt das eine lang ere Dauer und groBere Intensitat der Phase. 

1 Diss. Marburg 1934. 
2 V gl. hlerzu auch REIBEL, H.: Experimentell-strukturpsychologische Dnter

suchung tiber den Jugendtypus. Z. Psychol. Bd. 130, 1933. 
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Aufgabe des Erziehers ist es nun, die Auffassungsfiihigkeit jeder 
Phase richtig zu beurteilen, den Phasenverlauf zu beeinflussen und den 
Grundtypus zu regulieren. Dabei wird er seine erhohte Aufmerksamkeit 
den S-Phasen zuwenden, das Kind zur nachsten Phase heraufziehen 
miissen, "damit der Zerfall, die Desintegration kein Dauerzustand wird 
und damit auch moglichst keine S-komponenten zuriickbleiben1." Aus 
diesem Grunde diirfenKindem in der ersten S-Phase nicht so viele phan
tastische Marchen erzahlt werden. Sie werden dadurch zum Phanta
sieren, zum Liigen angeregt. In der Ambivalenzperiode muB im Deutsch
unterricht die Phantasiebetatigung moglichst eingeschrankt werden. In 
beiden Phasen ist das Hinlenken auf die Wirklichkeit angezeigt. 

Der Erwachsene, der keine I1-Komponente besitzt, wird die Auf
fassungsfahigkeit des Kindes in seiner IrPhase schwerlich richtig be
urteilen konnen. SALZMANN, der eine I1-Welle in seinem Wesen hat, 
weill, daB jeder abstrakte Vortrag des Lehrers in der I1-Phase des 
Kindes unniitz ist und vertritt deswegen auf allen Gebieten des Unter
richtes und der Erziehung das Prinzip der Anschauung. Die liebevolle 
Hingabe des Kindes an die Natur benutzt er ffir seinen Naturkunde
unterricht und Macht diesen zur Basis seines Gesamtunterrichtes 2• 1m 
Religionsunterricht3 zeigt sich besonders SALZMANNS Verstandnis ffir die 
kindliche I1-Phase. Alles Unangenehme muB aus dem Unterricht ent
femt werden, damit der Unterrichtsgegenstand nicht verhaBt gemacht 
wird. Da das Kind nicht lange still sitzen kann, darf es nicht eine 
Stunde lang ffir den Religionsunterricht festgehalten werden. Religion 
darfnicht von einem miBmutigen Lehrer erteilt werden. Die Umgebung, 
in der der Religionsunterricht abgehalten wird, muB hell und freundlich 
sein. Man darf nicht von Gottes Zorn, seinen Geboten und Verboten 
reden, ehe man das Kind mit seiner Giite bekannt gemacht hat. FUr den 
ersten Religionsunterricht sind kurze Erzahlungen von guten Kindem 
am wirksamsten. Sie miissen aber in Kindersprache erzahlt werden. 
SALZMANN appelliert mit diesen Erzahlungen von guten Kindem an den 
Nachahmungstrieb der I1-Phase. Alles wird in dieser Phase nachgeahmt. 
Warum nicht auch gute Handlungen und gesunde Urteile 1 Der Eindruck 
dieser Erzahlungen muB aber dauernd wiederholt werden. "In diesen 
Jahren ist das Herz wie weiches Wachs, das zwar geschwinde die Figur 
jedes Forms annimmt, in den man es drucket, aber eben seiner Weichheit 
wegen die Figur schnell wieder verandert, und sich nach jeder Fratze 
formet, bey der es nahe zu liegen kommt4." 11 ist eben wie eine Schale, 
in die die wechselndenInhalteder AuBenweltdauemdeinstromenkonnen. 

1 HENTZE, RUDOLF: Die Entwicklungsphasen des Jugendalters, S.156. 
2 Siehe S.16f. S Siehe S.18ff. 
4 SALZlIIANN, C. G.: Ueber die wirksamsten Mittel Kindem Religion beyzu

bringen, S. 93. 
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Die Gefahren der beidenS-Phasen hat SALZMANN auch instinktiv er
kannt. FUr das kleine Kind verwirft er Marchenerzii.hlungen, Gespenster
und Hexengeschichten. Spater allerdings erkli1rt er: "Die Besorgnill, daB 
Kinder durch Lesen der Fabeln auf irrige Vorstellungen mochten geleitet 
werden, diese Besorgnill, die ich selbst, in einer meiner ersten Schriften, 
geauBert habe, ist, wie mich spaterhin die Kinder gelehret haben, ganz 
ungegriindetl." Ich vermute, diese Anderung seiner Ansicht kam da
durch zustande, daB er altere Zoglinge fragte, ob sie frillier Marchen, 
Fabeln usw. geglaubt hatten. Diese alteren Zoglinge verneinten dann die 
Frage, teils weil sie wegen schwacher S-Komponenten tatsii.chlich die 
Marchen nicht geglaubt hatten, teils weil sie ihren jetzigen Standpunkt 
Marchen gegeniiber in eine frilliere Phase riickwarts projizierten. In 
der Pubertatszeit warnt er vor der Beschi1ftigung mit Dichtern 2. Er 
begegnet den Gefahren dieser Perioden, indem er durch Aktivitat des 
Zoglings im Unterricht keine Traumereien aufkommen laBt, indem er 
ihren Wirklichkeitssinn starkt und ihren Tatigkeitstrieb bei Gartenbau 
und Handarbeit benutzt. 

2 b. Inwieweit erfiillt seine Methode die Forderungen einer artgemii.8en 
Erziehungt 

Wie auf allen Lebensgebieten, so vollzieht sich auch in der Padagogik 
gegenwartig eine gewaltige Umwalzung. Die nationalsozialistischen 
Schulreformer fordern eine artgemaBe Erziehung, die Erziehung zum 
deutschen Menschen. Sie fordern Riickkehr zur Erde, zum erdhaften 
Denken. Das Kind soIl durch "Wandern und Schauen" (TIETJEN) seine 
deutsche Heimaterde kennenlernen. Heimatkunde soIl die Basis fiir 
einen Gesamtunterricht bilden. Erdkunde, Geschichte, Deutsch und 
Naturkunde wachsen aus dieser Basis organisch hervor. 

Das Wandern setzt Korperschulung voraus: die tagliche Turnstunde 
ist ein unbedingtes Erfordernis. Da die Wanderungen bei Wind und 
Wetter ausgefiihrt werden, dienen sie zur Willensbildung. Sie wecken 
auch den Wehrwillen, den Willen, das Heimatland zu verteidigen. End
lich fiihren sie das Kind zum deutschen Menschen, zum nordischen 
Menschen, zur nordischen Rasse. "Wandern und Schauen ist die 
Methode, den Ursprung des deutschen Menschen, die Grundlage aller 
Werde zu begreifen: Erde und Rasse, Urheimat, nordische Landschaft3." 

Das Kind soIl bewuBt zum nordischen Menschen erzogen werden. Der 
nordische Mensch ist Kampfer. "Der nordische Erdraum zwingt zur 

1 SALZMANN, C. G.: Conrad Kiefers ABC- und Lesebuchlein, 2. Teil. Vorrede 
S. III. Schnepfenthal 1806. 

2 Siehe S.37. 
3 TIETJEN, CLAUS HINRICH: Erziehung ZUllI deutschen Meuschen, S. 66. Leip

zig 1933. 
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Kraftbildung und zur Kraftentfaltung, urn das Leben zu gewinnen, urn 
all die Schwierigkeiten, die Wetter und Erde bringen, zu iiberwinden. 
Der nordische Mensch muB werken und schaffen. Sein Wesen ist Lei
stung, Kampfertum, ist Kraft I." 

Von Anfang an solI aber das Kind auch zum volkisch denkenden, 
fiihlenden und handelnden Menschen gemacht werden, es solI sich seiner 
Gliedschaft bewuBt werden, solI erkennen, daB das Ganze vor dem Teil 
ist. " ... die Glieder dienen dem Ganzen, das ihnen allen als Gesetz 
iibergeordnet ist, aber sie dienen ihm nach ihrer gIiedhaften Eigen
gesetzlichkeit, Sonderart und Sonderstellung, worin sich zugleich im 
Grade ihrer Teilhabe am Ganzen ihre personliche Bestimmung, der Sinn 
ihrer Personlichkeit erfiillt 2. " 

Auch der nationalsozialistische Staat tritt fiir Personlichkeitserzie
hung ein. Die iibersteigerte Personlichkeitsvergotterung des Liberalismus 
hat er allerdings aufgegeben. Er will zur Sozialpersonlichkeit erziehen. 
"Ohne die groBe Synthese Individual- und Sozialerziehung kein Kultur
auf stieg. Aile Personlichkeitskultur muB im Dienste der Gemeinschafts
kultur stehen3." 

Kann man nun so ohne weiteres zum deutschen Menschen erziehen 1 
Es gibt zwei Richtungen in der neueren Padagogik. Die eine behauptet: 
nur wer das Erbgut der nordischen Rasse mitbringt, kann zum deutschen 
Menschen erzogen werden. "Personlichkeit hat man oder man hat sie 
nicht; sie ist anlagemaBig vorbestimmt ... sie kann iiberhaupt nicht 
gemacht werden, von niemand4 ." Die andere behauptet, die Erziehung 
konne alles leisten. 

Die Integrationstypologie schlagt den Mittelweg ein: Der Mensch 
kann aus seiner natiirlichen Anlage nicht heraus. Aber er kann auf 
biologischem wie auf geistigem Gebiet beeinfluBt werden. Der junge 
Mensch macht in seiner Entwicklung andeutungsweise samtliche Typen 
einmal durch, bis sein Grundtypus klar zum Durchbruch kommt. Durch 
bewuBte phasenspezifische Erziehung und medizinische MaBnahmen5 

kann man biologisch die 8-Komponente, die Grundlage liberalistischer 
Weltanschauung, in seinem Wesen zuriickdrangen und geistig die dem 
Deutschen arteigene 12-Komponente, die zu einem Idealismus der Ferne 
fiihrt, mit der 13-Komponente legieren, d. h. Idealismus mit gesundem 
Wirklichkeitssinn legieren, damit ein Idealismus der Nahe entsteht. 

Wenden wir von hier aus den Blick zuruck auf S.ALZ~1ANN, so 

1 a. a. O. S. 4l. 
2 KRrncK, E.: Nationalpolitische Erziehung, S.23f. Leipzig 1932. 
3 SOLLHEIM, F.: Erziehung im neuen Staat, S.49. Langensalza 1934. 
4 KRIECK, E.: Nationalpolitische Erziehung, S. 107. 
5 cf. JAENSCH, E. R.: Die Wissenschaft und die deutsche volkische Bewegung, 

S. 56. Marburg 1933. 



48 Typologische Auswertung. 

finden wir bereits Ansatze einer Erziehung zum deutschen Menschen 
bei ihm. 

Allerdings propagiert er die allgemeine Menschenliebe. Er folgt hierin 
den allgemeinen Zeiteinfliissen und seinem religiosen Gefiihl. "Endlich 
sind aIle Menschen so genau mit einander verbunden, daB sie zu einer 
Familie gehoren: wir sind sogar Glieder eines Leibes, davon Jesus unser 
Oberhaupt istl." "Die Liebe muB sich auf aIle Menschen erstrecken, 
ohne Riicksicht auf das Yolk, zu dem sie gehoren, der Religion, die sie 
bekennen, und die Gesinnung welche sie haben. Denn Gott ist ihrer 
aller Vater, liebt sie aIle und sorget fiir aIle 2." Aber er ist selbst deutscher 
Mensch - GUTS MUTES sagt von ihm "ein erzdeutscher Mann3' , - und 
pflanzt darum ganz instinktiv die Werte des deutschen Menschen in seine 
Zoglinge hinein. 

Durch seinen Idealismus der nachsten Nahe fiihrt er sie zur Heimat
erde hin. Erdnahe und Wirklichkeitsnahe verhindern alles Schweifen 
in weite Fernen. SALZMANN verwirft den Gotzendienst der Auslanderei 
aufs scharfste: "Der Teutsche, der vor vielen andern Volkern den groBen 
Vorzug hat, daB er von eitelm Nationalstolze frey ist, die Verdienste 
anderer Volker zu schatzen weiB, ... ; dieser Teutsche vergiBt seine 
Wiirde, erniedrigt sich bis zum Mfen, sobald er von franzosischen Er
findungen, Sitten und Gewohnheiten horet'i." Vaterlandsliebe ist ihm, 
der ja von Haus aus evangelischer Pfarrer war, nicht die hochste Pflicht, 
aber sie ist ihm eine heilige Pflicht. 

Von Anfang an erzieht er seine Zoglinge zum Gemeinschaftssinn. 
Durch die Uniform macht er ihnen klar, daB sie gleichwertige Glieder 
einer Gemeinschaft sind. SALZMANN sieht seine Mitmenschen als gleich
wertige Glieder einer Gemeinschaft an. Standesdiinkel ist ihm fremd. 
"Wo ich einen braven Mann gefunden habe, er mochte Hofrath oder 
Bauer seyn, da habe ich mich um seine Freundschaft beworben5 ." In 
seinen Augen ist jedes Glied mit seiner Sonderaufgabe fiir das Wohl des 
Ganzen unentbehrlich, wie es ja die Glieder eines Korpers auch sind. 
Aber das Ganze empfindet er als den Teilen iibergeordnet. "Ists nicht 
die Pflicht eines guten Biirgers, daB er um des Ganzen willen, ... , auch 
bisweilen etwas leide6 1" 

1 SALZMANN, C. G.: Beytrage zu Aufklarung des menschlichen Verstandes in 
Predigten, S.193. Leipzig 1779. 

2 SALZMANN, C. G.: U nterricht in der christlichen Religion, S. 80 f. Schnepf en . 
thaI 1808. 

3 LANGE, FR. A.: Die Leibesiibungen, S. 58. Gotha 1863. 
4 SALZMANN, C. G.: Taschenbuch zur Befiirderung der Vaterlandsliebe, S.74. 

Schnepfenthal 1801. 
5 SALZMANN, C. G.: Unterhaltungen fur Kinder und Kinderfreunde, 2. Bd. 

S. 202. Leipzig 1811. 
6 SALZMANN, C. G.: DerHimmeI auf Erden, 2. Auf}. S. 181. Schnepfenthall798. 
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Auch zu Kampfern sucht er seine Zoglinge heranzubilden. Er hii.rtet 
ihren Korper ab, stii.hlt ihre Muskeln durch tagliche Turnstunden, 
Wanderungen, Schwimm-, Reit- und SchieBiibungen, schult ihren Willen 
durch Ertragen von Strapazen, starkt ihren Wirklichkeitssinn und erzieht 
sie zu handelnder Geduld. 

IV. SALZMANN und PESTALOZZI. 
Es liegt nahe, hier eine kurze Gegeniiberstellung der beiden Zeit

genossen SALZMANN und PESTALOZZI anzufiigen. Eine personliche Be
ziehung hat zwischen den beiden Padagogen sicher nicht bestanden. 
Darauf weisen SALZMANNS Zeilen im Ameisenbiichlein hin: "Besonders 
auffallend wird man es finden, daB ich der Pestalozzischen Lehrart, die 
die Augen von Europa auf sich gezogen hat, nicht oft Erwahnung thue. 
Es geschieht dieB aus eben diesem Grunde (SALZMANN hat wenig gelesen). 
So viel ich, in einem fliichtigen Blicke, von der Lehrart dieses verdienten 
Mannes gefaBt habe, scheint es mir, als wenn wir, in der Hauptsache, mit 
einander iibereinstimmten, und nur im Ausdrucke von einander ver
schieden waren. Manches aber, das mir bey ihm neu war, habe ich 
angenommen, und benutze es mit Dank. Dahin gehoren seine Linear
zeichnungen, die Uebungen des Gedii.chtnisses, die Rechnungsmethode, 
und das laute Aussprechen mehrerer Schiller zugleich1." 

SALZMANN hat ganz richtig gefiihlt, daB eine innere Verwandtschaft 
zwischen ihm und PESTALOZZI bestand. Beide treibt dasselbe Motiv 
dazu, die Erziehung der damaligen Zeit zu verbessern: sie beide wollen 
"die Quellen des Elends", in das sie ihre Zeitgenossen versunken sehen, 
verstopfen. PESTALOZZI wendet sich in dieser Absicht an die Armen, 
SALZMANN mehr an die Allgemeinheit. SALZMANN fiihlt das Elend nicht 
nur bei den Armen, sondern vor allem auch bei den hoheren Standen. 
Aber er sucht auch durch seine Wochenschrift "Der Bote aus Thiiringen", 
auf die unteren Volksschichten einzuwirken. Beide sind Empiriker. 
PESTALOZZI versichert, er habe wenig gelesen, SALZMANN erklart, er habe 
mehr gedacht, beobachtet und gehandelt, als gelesen. Beide wollen damit 
sagen, daB sie ihre Grundgedanken nur in sich seIber fanden. 1m Gegen
satz zu ROUSSEAU betonen sie stark die Koharenz mit der Umwelt: 
SALZMANN erlebt die Menschheit als Glieder eines Leibes, PESTALOZZI 
als die Glieder einer Kette. Die Erziehungslehre der beiden Padagogen 
ist also eine durchaus soziale. Sie ist fest im Wirklichen verankert und 
ist der Ausdruck eines Idealismus des Nahen. Das Nachste und Ur
spriinglichste wird an das Kind durch die Anschauung herangebracht. 
Dabei ist Anschauung nicht einfach eine passive Aufnahme, sondern sie 
setzt eine aktive Funktion des "BewuBtseins voraus. AuBere und innere 

1 Vorbericht S.12f. 
Hochheim, Padagoge Salzmann. 4 
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Anschauung werden in gleicher Weise betont. Die sittliche Entwicklung 
solI an die innere Anschauung, das selbst Erlebte, ankniipfen. Auf diese 
Weise bleibt nichts unverstanden. Von diesem Nii.chsten, Elementarsten 
schreiten die beiden Erzieher stufenweise zu den folgenden, wertvolleren 
Stufen fort. Dabei gehen beide den Weg, den die Natur ihnen vor
zeichnet. PESTALOZZI vergleicht dieses Fortschreiten der Erziehung mit 
dem Wachstum eines Baumes. Das Ziel der Erziehung isti bei beiden 
dasselbe: SALZMANN will seine Zoglinge zu Menschen erziehen, die in 
der Welt, so wie sie ist, gliicklich und brauchbar sind. PESTALOZZI 
meint: "ein Kind sei in aller Welt vorziiglich erzogen, wenn es dasjenige, 
was in aller Absicht im Alter das Seinige sein wird, wohl zu aufnen 
(besorgen) 1 und in der Ordnung zu halten und zu seinem und der Seinigen 
guten Wohlstand zu gebrauchen gelernt hat 2• 

Aber der Weg zu diesem Ziel ist bei beiden Erziehern verschieden. 
SALZMANNS Weg ist gerade, klar und eindeutig. Er, der Typus der 
Langsschnitteinheit, folgt seiner inneren Lebenslinie, steht allen auBeren 
Einfliissen objektiv und niichtern gegeniiber und laBt sich von seinem 
Weg nicht abdrangen. Er ist klar und unproblematisch. Sein Selbst
bewuBtsein ist sehr stark ausgepragt. Wenn er einmal eine Meinung 
gefaBt hat, so tut er aIle Einwande mit geradezu "spielerischer Attitiide" 
abo "Sollten manche Leser sich von dem hier vorgetragenen Systeme 
nicht iiberzeugen konnen, den Himmel auf Erden entweder fiir ein 
Hirngespinnst halten, oder sicherere Mittel, ihn zu finden, zu kennen 
glauben: so will ich mich mit ihnen deBwegen nicht streiten. Auf dem 
Wege durch dieB Leben hat jeder seinen eignen Stab, auf den er sich 
stiitzet. Ich bin nicht gesonnen, irgend jemanden seinen Stab wegzu
nehmen, weil ich nicht weiB, ob ich ihm dafiir einen andern geben kann, 
der fiir ihn brauchbar ist; man sey aber auch billig, und lasse auch mich 
ruhig mit dem Stabe fortschreiten, der mir bis itzo die besten Dienste 
gethan hat3." 

Anders bei Pestalozzi. Sein Weg ist miihsam und dornenvoll. Er 
gehort dem Typus der Querschnitteinheit an, der wie eine Schale ist, 
in die die wechselnden Gegebenheiten der AuBenwelt dauernd einflieBen 
konnen. Diese Erlebnisse bilden zunii.chst noch eine ungegliederte Ein
heit, die durch Gliederung erst zur Klarheit gebracht werden muB. Aus 
der personlichen Eigenart PESTALOZZIS erklart sich der atomistische Zug 
seiner Methode, der den natiirlichen Erlebnisformen Gewalt antut, indem 
er die verwickelten Erlebnisbestande in ihre Elemente auflost und diese 

11m Text. 
S SOHNEIDEB, HERMANN: Der lebendige Pesta.1ozzi. Eine Auswahl aUB seinen 

Werken, S.39. Leipzig 1925. 
3 SALZMANN, C. G.: Der Himmel auf Erden, Vorbericht. S. X. 
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Elementarbestandteile dann gesondert vorfiihrtl. So laBt er z. B. zu
nachst seine Zaglinge die schwersten Warter auswendig buchstabieren. 
Dann findet er eine fUr die erste Vbung der Krafte noch zutraglichere 
Methode: er stellt Reihen von 2, 3, 4 und 5 Buchstaben auf. Diese 
sinnlosen Silben laBt er auswendig lernen. "Von da aus hange ich dann 
die von dieser einfachen Urgrundlage ausgehenden Worte an ihre 
Fundamente an, z. B. eph, ephra, ephraim, bue, buee, bueephal ... 2" Zum 
praktischen Randeln ist der Typus der Querschnitteinheit, der 11-Typus, 
nicht geeignet. Das setzt ein klares Erkennen der Sachverhalte des 
Wirklichen voraus. PESTALOZZI hat diesen Mangel oft schmerzlich in 
seinem Leben empfunden3• 

Die innere Verwandtschaft zwischen PESTALOZZI und SALZMANN 
griindet sich auf die Integration nach auBen. PESTALOZZI war ein Mensch 
vom 11-Typus, vom bleibenden Jugendtypus, wie E. R. JAENSCH in seiner 
Arbeit tiber PESTALOZZI nachgewiesen hat. SALZMANN stellt den 13-

Typus mit verlangerter Jugend dar. 

1 cf, JAENSCH, E. R.: Pestalozzi, S.56ff. Leipzig 1927. 
2 SCHNEIDER, H.: Der lebendige Pestalozzi, S. Ill. 
3 cf. JAENSCH, E. R.: Pestalozzi, S. 59. 
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