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Elternhaus und Schule 

Hier (im Elternhaus, in der Knospenzeit der Kinder) 
sind die Erzieher die Horen der Kinder, welche die Him
melstiiren iiffnen oder schlieBen. Hier ist noch die Er
ziehung miiglich, die entfaltende, durch welche die lange 
zweite, die heilende oder die Gegenerziehung zu ersparen 
ware. 

Die elterliche Hand kann den aufkeimenden Kern, 
nicht aber den aufbliihenden Baum bedecken und be
schatten. Aile erste Fehler sind folglich die griiBtenj und 
die geistigen Krankheiten werden, ungleich den Pocken, 
desto gefahrlicher, je jiinger man sie bekommt. Jeder neue 
Erzieher wirkt weniger ein als der vorige, bis zuletzt, 
wenn man das ganze Leben fiir eine Erziehanstalt nimmt, 
ein Weltumsegler von allen Viilkern zusammen genom
men nicht so viele Bildung bekommt, als von seiner 
Amme. 

Jean Paul, Die Levana. 
Aus der Vorrede zur ersten Auflage. 

Elternhaus und Schule sind die Welt, in der das Kind 
seine ersten Lebenserfahrungen macht. Hier werden die 
Grundlagen gelegt fUr die Zielsetzung, die der Mensch meist 
unverriickbar seine ganze Erdenlaufbahn hindurch festhalt. 
Elternhaus und Schule haben fiir das Kind eine Einheit zu 
sein, in der es im unendlichen, nie enttauschten Vertrauen 
seinen Mut entwickeln, sein Selbstvertrauen gewinnen, den 
Willen zur Gemeinschaft finden und ausbilden kann. 

Elternhaus und Schule miissen eine engste Gemeinschaft 
bilden. Beide stehen einer gemeinsamen Aufgabe gegeniiber, 
deren rechte ErfiiIIung die groBe Gemeinschaft der Menschen 
fordern wird. Eine Harmonie in den Beziehungen der Ge
schlechter zueinander, die unserem suchenden und bewegten 
Zeitalter fUhlbar mangelt, wird erreicht werden, wenn wir dem 
Kinde wah rend seiner korperlichen und geistigen Wachs
tumsjahre eine ausgeglichene und ruhige Umgebung gewah
ren konnen. Der reine Zusammenklang der individuell ver
schiedenen Seelen ist notig in der Ehe und in der Schule. Aber 
noch ist wenig erreicht, wenn dieser Zusammenklang nicht 
auch hergestellt wird von Elternhaus und Schule. Viel, viel 
enger als die Beziehungen jetzt meistens sind, miiBten sie sein. 
An der Feindseligkeit zwischen Elternhaus und Schule er
leidet heute manche Kinderseele nie wieder gut zu machenden 
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Schaden. Diese Feindseligkeit liegt gewohnlich nicht offen zu
tage. Eine groBe Passivitat des Elternhauses der Schule gegen
uber oder auch umgekehrt, eine Furcht, die eine Flucht vor
einander zeitigt, laBt oft bei oberflachlicher Beobachtung die 
Meinung entstehen, es sei in dem MaBe alles in Ordnung, wie 
man es bei der heutigen Kultureinstellung verlangen konne. 
Leider ist es nicht so. Wir sind lange nicht so weit, wie wir sein 
konnten. Es wird im VerI auf dieser kleinen Schrift immer 
wieder hingewiesen werden mussen auf die Untrennbarkeit 
der Erziehungsarbeit in Haus und Schule, deren besondere 
Wichtigkeit grade auch fur das spatere gute Zurechtkommen 
in der Ehe meist noch gar nicht erkannt wird. Wo auf diese 
enge Gemeinschaft verzichtet werden muB, wird sich einiges 
auch erreichen lassen, aber der groBte Teil der Arbeit wird 
vergebens getan, der Erfolg wird gefahrdet sein. Das Kind ist 
der leidtragende Teil, es wird zwischen zwei Welten hin und 
hergerissen, Unsicherheit der Wirklichkeit gegenuber und 
Lebensuntiichtigkeit ist die Folge. 

1m Elternhaus wird in den ersten Lebensjahren des 
Kindes der Mutter die ausschlaggebende Rolle zufallen, fUr 
die grundlegende, richtige Einstellung des Kindes. Vielleicht 
die bedeutsamste Aufgabe im Leben des Menschen fa lIt ihr zu. 
Erziehungsfehler, in den ersten Lebensjahren des Kindes be
gangen, geben dem Lebensplan schon die gemeinschafts
feindliche Richtung. Schwer wird sie wieder verlassen, wenn 
auch die Mittel und Wege, die zum Ziele des »Oben« fUhren 
sollen, bereitwillig und haufig gewechselt werden, bald ge
meinschaftsfreundlich, bald feindlich aussehen konnen. Das 
Ziel bleibt fiktiv. Andererseits gibt eine ruhige, im individual
psychologischen Sinne geleitete Erziehung dem Kinde die 
Grundlage, auf der es weiterbauen kann, sie vermittelt ihm 
die Bereitwilligkeit, sich in die Gemeinschaft einzufUgen, auf
zunehmen, was ihm in der'Schule geboten wird, urn tuchtig 
zu werden fur das Leben. Das Elternhaus hat die Aufgabe, das 
Kind schulbereit zu machen. Diese Forderung hat im wesent
lichen die Mutter zu erfullen. Durch die Hilfsbedurftigkeit des 
Kindes ist die Mutter gezwungen, ihm einen groBen Teil ihrer 
Zeit zu widmen. Ein Vorwurf, welcher der Mutter gemacht 
werden konnte, ist in den selteneren Fallen der, daB sie zu 
wenig Sorgfalt und Muhe aufgewandt habe. Sie geht viel
mehr Gefahr, ungeubt im psychologischen Beobachten, nicht 
zu erkennen, wann die ersten Selbstandigkeitsregungen des 
Kindes verlangen, daB ihm diese Selbstandigkeit auch ge-
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geben werde. Gerade die dem oberfHichlichen Beobachter be
sonders sorgHi.ltig und liebevoll erscheinende Mutter erkennt 
in vielen Fallen selbst nicht, daB sie um ihrem eigenen Gel
tungsstreben gerecht zu werden, den fUr sie leichtesten Weg 
wahlt, namlich da_s Kind, welches ihr vollig in die Hand ge
geben ist, durch Liebe zu beherrschen. Es erfordert gewiB viel 
Geduld, die ersten Arbeitsversuche des Kindes abwartend, er
mutigend, nur sehr vorsichtig selbst eingreifend, anzusehen. 
Das Kind versucht zum erstenmal einen KnopfverschluB an 
seiner Kleidung aufzumachen. Die Mutter, welche die groBe 
Wichtigkeit begreift, die dieser kleine, dem Erwachsenen so 
unbedeutend erscheinende Vorgang fUr das Kind hat, wird 
ruhig abwarten konnen. Sie wird es ermuntern, eine Weile 
dabei allein lassen, schlieBlich eine Hilfe leisten, die dem Kinde 
moglichstwenig zum BewuBtsein kommt. Am andern Tag wird 
sich der Vorgang wiederholen. Sehr schnell lernt das Kind 
kleine Leistungen vollbringen, erlebt die Freude an der Arbeit 
und gerat allmahlich, je friiher, desto besser, in eine gesunde 
Unabhangigkeit von der Mutter. 

Anders die Mutter, deren Streben, ja, deren Stolz es ist, 
ihr Kind moglichst abhangig von sich zu erhalten, die es am 
liebsten ihr ganzes Leben lang bemuttern mochte. Manchmal 
gelingt das zum unendlichen, wenn auch ungewollten Scha
den des Menschen nur zu gut. »Mein Kind laBt sich nur von 
mir anfassen, baden, an- und ausziehen«, horen wir stolz 
sagen und wissen, daB hier bereits der Lebensplan des Kindes 
abwegig ist. Sein Weg fUhrt nicht zur Gemeinschaft, es iibt 
sich zu herrschen, erst iiber die Mutter, spater in der Schule 
und endlich im Leben. In diesem FaIle arbeitet es mit un
tauglichen Mitteln, die versagen werden in dem Augenblick, 
in dem die Mutter nicht mehr neben dem Kinde stehen kann. 
Diese Mutter wird die ersten Betatigungsversuche des Kindes 
verhiiten dadurch, daB sie sagt: »Du bist ungeschickt«, oder 
»Du bist noch zu klein.« Sie macht es lieber selbst. Das Kind 
gibt seine Versuche zwar nicht leicht auf, aber da die Mutter 
meist beharrlich ist, dem Kinde immer und iiberall zu Hilfe 
kommt, wenn es sich selbst anstrengen will, etwas zu tun, ver
Hert es den Mut, etwas selbst vollenden zu konnen. Es erfahrt, 
- ohne Hilfe der Mutter geht nichts, und es lernt in seiner ihm 
eingeredeten Ungeschicklichkeit ein Mittel gebrauchen, die 
Mutter standig in seinen Dienst zu stellen. Ein so eng mit der 
Mutter verbundenes und deshalb unselbstandiges Kind ist 
ein verzarteltes Kind, niemals schulbereit. Es ist abhangig 
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von der Mutter, der erste Schultag muB die erste einer unend
lichen Reihe von Niederlagen werden. Ohne die Mutter glaubt 
es nicht auskommen zu konnen. Durch seine anerzogene Un
geschicklichkeit stellt es eine Zeitlang Lehrer und Klassen
genossen in seinen Dienst. Doch bei der groBen Zahl der 
SchUler einer Klasse kann der Lehrer ihm nicht im gleichen 
MaBe zur Verfiigung stehen, wie die Mutter es tat. Es gerat 
gegen die Schulkameraden ins Hintertreffen, wird wohl gar 
in guter Absicht, aber natiirlich ohne den gewiinschten Erfoig, 
vom Lehrer bestraft. Die Klassengenossen hanseln es, und es 
behalt z,u guterletzt Recht, erhalt bestatigt: ohne die Mutter 
kann man nicht zurecht kommen. Unendliche Miihe seitens 
der Schule erfordert es, ein so entmutigtes Kind an die Lei
stung zu bringen. Gelingt es jedoch nicht, die Mutter von der 
Abwegigkeit ihrer Erziehung zu iiberzeugen, arbeitet das 
Haus der Schule entgegen, ist oft jede Arbeit umsonst. Die 
Schule und spater das Leben bleiben ein Leidensweg. Eine 
pessimistische, gemeinschaftsfeindliche Lebensauffassung 
ist solchen Menschen eigen, und hindert sie iiberall an der 
vollen Entfaltung ihrer Krafte. 

1st das verzartelte, unselbstandige Kind ein schwieriges 
Erziehungsobjekt fUr die Schule, so ist es das schlecht behan
delte, aus traurigen Familienverhaltnissen kommende, ver
priigelte Kind nicht minder. Wie oft wird die Schule ihm 
gegeniiber als Schreckmittel gebraucht· den Lehrer stellt es 
sich nur mit dem Stock vor. Mutlos steht es vor den verlangten 
Leistungen. Auch diesem Kinde ist die erste Strafe, die es in 
der Schule erleidet, der Beweis, daB es Recht hat mit seinem 
MiBtrauen. Gewohnt an Strafe von klein auf in Fallen, in 
denen es von seinem Standpunkt aus niemais die Berechti
gung der Strafe anerkennen kann, verzichtet es auf irgendeine 
Leistung. Es ist unsicher geworden, was der Erwachsene als 
Leistung ansieht, was als Unfug. Priigel bekommt es seiner 
Meinung nach doch. Das Vertrauen zum Erwachsenen ist 
griindlich verloren gegangen. Weit kann der Irrtum im Leben 
eines Kindes gehen. Sein unterdriicktes, gekranktes Selbst
bewuBtsein richtet sich auf an dem Erleben, die Eltern, den 
Lehrer in Wut gebracht zu haben, da nimmt es die Priigel mit 
in den Kauf, ja, es gewohnt sich sogar daran, wird abge
stumpft dagegen. Die Priigel versagen nun als Erziehungs
mittel vollstandig. 

Ein Kind wird im Elternhause sorgfaltig beobachtet 
werden miissen in der bestimmten bewuBten. Absicht, es so 
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friih als moglich selbstandig zu machen. Dazu gehort, daB 
man es zeitig mit anderen Kindem, mit anderen Menschen in 
Beriihrung bringt. Gutgeleitete Kindergarten und Kinder
horte sind nicht nur anzusehen als notwendiges Uebel, urn 
eine berufstatige Mutter zu entlasten, sie sind notig, urn den 
Gefahren einer zu groBen Engigkeit der Familienerziehung 
ausweichen zu konnen. Wenn aber besonders traurige Fa
milienverhaltnisse vorliegen, wenn beispielsweise der Vater 
ein Trinker ist, die Mutter eine untiichtige, asoziale Person, 
sind Kinderhorte oft der einzige Ruhepunkt im Leben eines 
Kindes, und wenn sie auch nie die Abwegigkeit des Lebens
planes eines so gedriickten Kindes verhindem konnen, es 
bleibt doch ein Restchen Mut vorhanden zum Leben, zur 
Wirklichkeit, an den spater einmal angekniipft werden kann. 

Die Schule, in die das Kind mit dem sechsten Jahre ein
tritt, bekommt nun in buntem Durcheinander die allerver
schiedensten klein en Menschen, verzartelte Kinder, ver
priigelte Kinder und die unendlich vielen verschiedenen 
Zwischenstufen. J edes Kind ist bereits eine Personlichkeit. 
J edes Kind hat ein mehr oder weniger betontes Geltungs
streben. Die Mittel und Wege, mit denen das eine Kind sich 
zur Geltung zu bringen sucht, sind grundverschieden von 
denen des anderen. 

Die Schule kann kein Kind zuriickweisen. Sie muB sich 
die Aufgabe stellen, den Versuch zu wagen, jedem gerecht 
zu werden. Das kann nur zum Teil gelingen. Aber es scheint 
mir, daB die Schule auf der Grundlage der individualpsycho
logischen Erkenntnisse der Losung ihrer Aufgabe naher 
kommen konnte. 

Der Lehrer 

1st in den ersten Lebensjahren des Menschen meist die 
Mutter die ausschlaggebende Personlichkeit fUr die Richtung, 
die das Kind bemiiht ist, seiner Lebenslinie zu geben, so wird 
in dem Augenblick des ersten Schulbesuchs auch der Lehrer 
eine entscheidenden EinfluB auf die Charakterbildung des 
Kindes gewinnen. Es hangt yom Lehrer ab, ob ein yom Haus 
gut vorbereitetes Kind bei seiner gemeinschaftsbereiten Le
benseinstellung bleibt. Es liegt nicht selten in seiner Macht, 
schon krankhaft laufende Lebenslinien, wenn es moglich ist, 
in der Zusammenw.rbeit mit dem Eltemhause, zurecht zu 
biegen. Oft wird der Versuch gewagt werden miissen, ein von 
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Haus aus schwer belastetes Kind, trotz der Feindseligkeit des 
Hauses der Schule gegeniiber, zur Gemeinschaft zu fUhren. 
Die Vermittlung des Lehr- und Bildungsstoffes wird nur da 
wirklich gelingen, wo die Bereitschaft zur Gemeinschaft 
beim Kinde erreicht ist. Diese Erziehungsarbeit, neben der 
Vermittlung des Lehrstoffes, moglichst gleichmaBig an allen 
Kindern zu erreichen, kann nur einer Personlichkeit geraten, 
die gewohnt ist, sich dauernd unter strenge Selbstbeobach
tung zustellen, die den Mut hat, taglich unerbittlich die ge
machten Fehler zu erkennen, nicht urn daran zu verzweifeln, 
sondern urn taglich neu zu lernen. Der Lehrer muB das fehler
hafte Verhalten des Kindes zuerst betrachten als eine Ant
wort auf sein eigenes Verhalten. Immer liegt das Bestreben 
des Kindes zugrunde, ein MinderwertigkeitsgefUhl auszu
gleichen, nach »Oben« zu kommen. Erst wenn bei objektiver 
Selbstpriifung der Fehler des Kindes nicht, oder nicht aus
schlieBlich, dem Verhalten des Lehrers zuzuschreiben ist, wird 
die Ursache in der hauslichen Umgebung gesucht werden 
miissen. Endlich, als letzter wichtiger Grund, werden un
giinstige soziologische Verhaltnisse leider oft ein uniiber
windliches Hindernis darstellen, ein Kind den geraden, ge
sunden Weg gehen zu lernen. 

Der Lehrer hat bewuBt und unbewuBt Minderwertig
keitsgefUhle, wie jedes Individuum, und das Bestreben, die
selben auszugleichen. Genau wie die Mutter bei ihrem Kinde, 
gerat er in Gefahr, seine Schiiler zu benutzen, urn auf die 
leichteste und bequemste Weise sein Machtstreben zu be
friedigen. Ob ein Mensch zum Lehrberuf taugt oder nicht, 
wird davon abhangen, wie er selbst der Wirklichkeit, dem 
Leben gegeniiber steht. Nur einer sicheren, bewuBten, ge
meinschaftsfahigen Personlichkeit wird die intuitive Sicher
heit inne sein, die unbedingt notig ist, urn die standig wech
selnden, von Fall zu Fall sich andernden, jeweilig richtigen 
Erziehungsmittel bei der Hand zu haben. Kein Fall ist dem 
andern ahnlich. Bei dem einen Kinde· wird die niichterne 
Feststellung, daB die Arbeit gegliickt ist, geniigen, es zu 
weiterer Leistung bereit zu machen, ein entmutigtes Kind 
wird dagegen einer nachdriicklicheren Anerkennung be
diirfen. 

Es gibt einige Hauptrichtungen, in denen der Lehrer be
sonders Gelegenheit hat, sein Geltungsstreben zu befriedigen. 
J ede ist eine Gefahr, sowohl fUr den Lehrer, als fUr die Kinder. 

Da ist die sehr beliebte, angeschwarmte und idealisierte 
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Lehrerpersonlichkeit. Dieser Lehrer benutzt die suchende Un
sicherheit der Jugend, urn sie vollig von sich abhangig zu 
machen. Er wird in einem fiktiven Sinne der Fiihrer, der 
Freund der Klasse. Er erzieht seine Schiiler nicht zur Selb
standigkeit. Sie priifen eine Arbeit, eine Leistung nur darauf 
hin, ob sie ihnen auch einen ersten Platz bei dem angebeteten 
Lehrer sichere. Sie denken niemals daran, ob die Arbeit fiir 
die Gemeinschaft, oder zur Erreichung der Gemeinschafts
fahigkeit, eine niitzliche Handlung darstelle. Rivalitat ent
steht in der Klasse. J eder will zunachst der Sonne leben. Fast 
immer finden sich in solchen Klassen einige Schiiler, die den 
Lehrer stark entwerten. Meist sind es Kinder, denen es nicht 
gelingt, durch irgendeine Leistung die besondere Beachtung 
des Lehrers zu erreichen. Zwiespalt und Streit wird in die 
Klasse getragen. 

Der Lehrer sieht das wohl alles. Es wird ihm aber kaum 
zum BewuBtsein kommen, daB er sein Benehmen so ein
richtet, urn einen Machtgewinn zu erleben. Er beherrscht 
einen Teil dieser Jugend voIlkommen. Auch seinen Kollegen 
gegeniiber erlebt er den Triumph der groBeren Beliebtheit bei 
den Schiilern. Die Kosten, daB diese Beliebtheit meist Hand in 
Hand geht mit der Unbeliebtheit bei den Kollegen, nimmt er 
willig auf sich. Es wird ja sein Ruhm durch die Schiiler einem 
viel groBeren Kreise offenbar. Eine auf gegenseitigem Gelten
lassen gegriindete Gemeinschaftsarbeit mit den KoUegen 
lehnt er ab, nicht ohne sich bitter iiber die Unmoglichkeit 
einer gemeinschaftlichen Arbeit zu beklagen. Diese wird von 
ihm aber nur versucht unter de!" Bedingung der Beherrschung 
und der Entwertung der Mitarbeiter. Meist sind es jiingere 
Lehrer und Lehrerinnen, die die schwarmerische Verehrung 
der Jugend hervorrufen, als ein Mittel, die Klasse zu beherr
schen. Die Riickschlage, die nie ausbleiben, zwingen endlich 
zu einer besseren Spielregel. Mit der zunehmenden Gemein
schaftsbereitschaft, der zunehmenden eigenen Sicherheit tritt 
ein Verzicht auf diesen Machtgewinn ein. Nicht selten ent
wickeln sich dann gerade solche Menschen zu zielsicheren 
und gliicklichen Erziehern. Allmahlich gelingt ihnen die 
selbstlose Einstellung zur Jugend. Manche freilich bleiben 
auf der falschen Linie. Diese Lehrer erleben mit beginnen
dem Alter eine groBe Vereinsamung. Ihre Anpassungsfahig
keit, ohne die es nicht gelingt in so hohem MaBe Jugendliche 
an sich zu fesseln, laBt nach, weil die Zeitspanne, die den Er
wachsenen vom Jugendlichen trennt, immer groBer wird. 
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Jedes Jahr bekommt der Lehrer neue Jugend in die Hand, er 
selbst aber wird a.lter. Zunachst gelingt es ihm noch, diese 
Tatsache vor sich selbst zu verbergen. Er schiebt die ungiinsti
gen Erfahrungen, die eintretenden MiBerfolge der Jugend in 
die Schuhe, und das Wort von »der verdorbenen Jugend von 
heute« erscheint wieder einmal zur Verschleierung der eigenen 
Unsicherheit. 

Leider ist das urspriinglich so harmlos erscheinende Be
diirfnis nach schwarmerischer Anbetung durch die Jugend 
manchmal der erste Schritt zu sittlichen Verfehlungen gegen 
die anvertraute Jugend. Geschieht es, daB Ereignisse im 
Leben des Lehrers, sei es auBerhalb seines Berufs oder inner
halb der Schulgemeinschaft seine Unsicherheit, sein Minder
wertigkeitsgefiihl vergroBern, wird das starkere Machtbediirf
nis leicht das Individuum zwingen, den einmal beschrittenen 
Weg weiter zu gehen. Aus der Hinnahme der schwarmeri
schen Verehrung der Jugend erwachsen ungesunde, sexuell 
betonte Beziehungen. 

Es kann aber eine vollige Umkehr der Mittel, mit denen 
die Macht erreicht werden solI, erfolgen. Gerat der Lehrer bei 
einem Milieuwechsel an andere, schwierigere Schiiler, als es 
gewohnlich diejenigen sind, die gerne dem Lehrer Gefolg
schaft leisten, so ist der Machtgewinn leichter durch Strafen, 
beispielsweise durch Priigel zu erzielen. Der Fall eines 
Lehrers 1), der wegen SchiilermiBhandlung und sexueller Ver
fehlungen gegen die Jugendlichen vor Gericht gestellt wurde, 
zeigt dies deutlich. Immer wieder wird ihm von Mitarbeitern, 
die an verschiedenen Erziehungsanstalten mit ihm tatig 
waren, das Zeugnis eines beliebten, besonders kameradschaft
lich eingestellten Erziehers ausgestellt. Er hatte dort mit zwar 
eigenartigen, aber nicht asozialen Kindern zu tun, mit Ju
gendlichen, deren Geltungsstreben durch die eingehende Be
achtung des Lehrers befriedigt wurde, die eine Selbsterhohung, 
die ihnen geniigte, in der innigen Verbundenheit mit dem 
Lehrer erlebten. Als er aber spater in einer eigenen Anstalt 
auBerordentlich schwierige Jugendliche aufnahm, Jugend
liche, welche von den Eltern mit der Bitte und Forderung ge-

. bracht wurden, sie ganz besonders streng zu behandeln, war 
die Versuchung, durch Priigel einen unendlich vielleichteren 
Machtgewinn zu erreichen als durch Werbung um die Gunst 

I) Gina Kans »Hast du die Priigel verdient?« »Oas Tagebuch«, Jahr
gang VII, Heft 25. In diesem Aufsatz wird eine der meinen ahnliche Auf
fassung des Falles »von Liitzow« vertreten. 
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dieser schwierigen Schtiler, sehr groB. Die ihm anvertrauten 
J ugendlichen standen in einem starken Protest gegen Eltern
haus und Schule. Ihr MiBtrauen verhinderte eine leichte An
naherung. Es hatte einer grtindlichen psychologischen Vor
bildung bedurft, die fahig gemacht batte, zu der unendlichen 
Mtihe und Geduld, die erforderlich war, um diese Jugend
lichen zur Anderung ihres Lebensplanes zu veranlassen. 
Dieser Lehrer muBte infolge seiner mangelhaften Vorbildung 
in psychologischer Hinsicht, und deshalb ungentigenden Selbst
kenntnis, versagen. Er erwarb unter den schwierigen Kindern 
ein verstarktes Minderwertigkeitsgefiihl, das ihn zum Stock 
greifen lieB. Die auBerliche Unterwerfung der Kinder unter 
solche Machtmittel, die niemals eine wirkliche Besserung er
zielen , sondern das Kind unrettbar der Neurose verfallen 
lassen, befriedigte das Geltungsbedtirfnis des Lehrers. 

Die Anderung der Erziehungsmethode, die hier vorge
nommen wurde, entsprang nicht, wie der Lehrer sich selbst 
vortauschte, einer tieferen padagogischen Einsicht. Die vollige 
Unkenntnis tiber seine eigene Psyche, die unbeirrbar mit den 
verschiedensten Mitteln dem Machtgewinn nachging, lieB ihn 
in diese Sackgasse geraten. Bemerkenswert ist, wie die Mittel, 
die in der ersten Periode sich als brauchbar erwiesen hatten, 
auch in der zweiten, gewalttatigen Peri ode eine Rolle spielen. 
Der Betreffende verfahrt nach dem Grundsatze, daB man 
zwar hart strafen solle, aber das Kind auch die Liebe des Er
ziehers sptiren mtisse. Diese padagogische Regel schien ihm 
ein brauchbares Mittel zur Erreichung des egoistischen Zieles. 
»Ich kann die Kinder schlagen, ich zeige ihnen doch auch 
meine Liebe«, lautet der fiktive Gedankengang. So nahm der 
Erzieher die eben hart geztichtigten Kinder auf den SchoB 
und liebkoste sie. Die Liebkosungen sind nicht tiber das MaB 
einer auch von Eltern angewandten Zartlichkeit hinausge
gangen. Er geriet aber doch in den Verdacht, neben sadisti
schen, noch homosexuelle Anlagen zu besitzen. Der Lehrer 
wurde vor Gericht freigesprochen. Es ist weder eine sadisti
sche noch eine homosexuelle Veranlagung die Triebfeder des 
Handelns gewesen. Der Psychologe erkennt: der Lehrer hat 
geglaubt, dem wirklichen Ziel zuzustreben, namlich die Auf
gabe zu erftillen, die ihm tibergebenen Schtiler zu brauchbaren 
Gemeinschaftsmenschen zu erziehen. Aber sein Machthunger, 
eine Folge seiner Unsicherheit, lieB ihn an Stelle des wirk
lichen ein fiktives Ziel setzen. Er verliert, ohne dies selbst zu 
erkennen, das wirkliche Ziel vollig aus den Augen und erhebt 



14 -

die untauglichen Erziehungsmittel zum egoistischen Ziel, 
das heiBt, er befriedigt mit dies en Mitteln seine Begierde nach 
Machtgewinn. Die Prugelpadagogik aber hat ihre Gefahren 
gezeigt, fur den Lehrer und den Schuler. 

Eine schlimme Klippe fUr die Lehrerpersonlichkeit ist 
die Uberschatzung der Autoritat. Auf unseren heutigen 
Schulen ist sie ein sehr verbreitetes Ubel und eine groBe 
Gefahr fUr Lehrer und Schiiler. Auffallend und vielleicht ein 
gutes Zeichen ist es immerhin, daB in den padagogischen 
Schriften der Gegenwart sich selten Vertieter des reinen Au~ 
toritatsstandpunktes find en lassen, aber man wird in Eltern
und Lehrerkreisen noch haufig die kategorische Forderung 
horen: »Ein Kind hat zu gehorchen. «Der fortgeschrittene Teil 
der Erzieher versteht darunter einen Gehorsam auf Grund der 
Einsicht des Kindes, warum es gehorchen muB. Fast regel
maBig wird aber selbst im gunstigsten Falle ubersehen, daB 
die Erklarung, die yom Erwachsenen fUr seine Forderung 
gegeben wird, yom Standpunkte des Erwachsenen aus ge
sehen ist, und daB das Kind oder der Jugendliche gar nicht 
imstande sind, trotz der Erklarung, den Grund fur Verbot 
oder Gebot zu begreifen. 

Die an alten Erziehungsidealen festhaltenden Erzieher 
verlangen noch immer: »Absoluten Gehorsam.« Das Kind 
hat dabei nicht nach dem »Warum?« zu fragen. DaB die Er
klarung gewohnlich nicht verstanden und verarbeitet wird, 
scheint ihnen recht zu geben, wobei nicht beachtet wird: 
eine Erklarung aus mangelhafter Einsicht gegeben kann kein 
Verstandnis finden. 

Trotz alIer scheinbaren Lockerung der Ansichten ist 
der Kampf urn die Berechtigung des Autoritatsstandpunktes 
des Erwachsenen dem Kinde gegenuber einer der heftigsten 
in den Erziehungsfragen der Gegenwart. Die Anhangerschaft 
des autoritativen Standpunktes ist sehr groB. Es kommt ihr zu
gute, daB eine jahrhundertelange feste Einstellung auf autori
tative Erziehung stattgefunden hat. 

Der autoritative Erzieher beruft sich gern auf die strenge 
Erziehung seiner eigenen Jugend und vergiBt dabei nicht, leise 
darauf aufmerksam zu machen, was doch fur ein annehmbarer 
Mensch dabei aus ihm geworden sei. Damit verrat er uns die 
Ursache seiner Einstellung zugleich mit seinem Ziel. Wer 
selbst in der Jugend MinderwertigkeitsgefUhle erworben hat 
durch Gebote, deren Grund er nicht einsah, durch Strafen, 
deren Berechtigung er nicht anerkennen konnte, wird 
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schlieBen miissen: der Gebietende, der Strafende ist immer 
ltOben«. Zu haufig hat er sich selbst »Unten« gefiihlt, als daB 
er nicht nach dem »Oben« streben sollte. Das »Oben« aber 
auf so leichte Weise erreichen zu konnen, wie es das Kind 
taglich beim Lehrer erlebt, laBt manc'hmal im Kinde den 
Wunsch reifen, den Lehrberuf zu ergreifen. Es ist ein Beruf, 
der ein leichtes »Oben« verspricht. Man beobachte Kinder 
beim Schulespielen, man bekommt ganz unerwartete Auf
schliisse. Der eine Teil der Kinder versucht als Schiiler durch 
moglichst unartiges Betragen den Lehrer, namlich das Kind, 
welches den Lehrer vorstellt, in Wut zu bringen, und der 
Pseudolehrer straft, straft und straft wieder. Manchmal spielt 
eins das Musterkind, das nun ebenso iibertrieben gelobt wird. 
Auf allen Seiten unverhiilltes Geltungsstreben, welches hier, 
im Spiel eine Zeitlang allen Teilen gegi:innt wird. Erhalt aber 
eine oder die andere Partei die Oberhand, artet das Spiel 
sicher in eine Priigelei aus. 

Auf der kindlichen Stufe der Auffassung yom Lehrer 
bleibt der auf Autoritat eingeschworene Lehrer stehen. Er 
verlangt Gehorsam, und wird der Gehorsam versagt, so 
straft er. Sein Geltungsstreben ist befriedigt, solange diese 
Methode gliickt. Das tut sie in den Augen des betreffenden 
Lehrers fast immer. Der Lehrer halt namlich seinen Gesichts
kreis in unbewuBter Sicherung mi:iglichst eng. Er sieht nicht 
tiber die Stunde, iiber die Schule hinaus. Geniigt hier das Kind 
seinen Anspriichen, benimmt es sich artig, ist es vielleicht 
sogar ehrgeizig und tragt durch seine Leistungen zum Ruhme 
des Lehrers bei den Vorgesetzten und Kollegen bei, so ist 
das Machtstreben des Erziehers befriedigt. Ob das Kind auch 
auBerhalb dieses Druckes im Leben zurechtkommen kann 
und wird, davon hat er keine Vorstellung, hi:ichstens unklare 
optimistische Illusionen. 

Selbst bei deutlichen MiBerfolgen wird alles darangesetzt, 
urn das Ansehen dieser Methode zu retten. Oft genug stellt 
sich auf noch so haufig wiederholte und verscharfte Strafen 
ein stetes Bergabgehen eines Schiilers ein. Der Lehrer, der 
keine Einsicht hat in die Zusammenhange der seelischen 
Funktionen, stellt angeborene Minderwertigkeit beim Schiiler 
fest, erbliche Belastung, wohl auch schlechte Erziehung von 
Hause. Er ist nicht imstande, zu erkennen, daB sein eigenes 
Machtstreben ihn daran hindert, bessere Erziehungsmethoden 
zu finden. Erziehungsmethoden, die versuchen, ungiinstige 
Einfliisse der Umgebung auszugleichen und welche sicher, 
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wenn auch schwerlich zu wirklichem Gesunden, doch das 
Kind ein Stiickchen vorwarts bringen, ein biBchen bereit 
machen zur Gemeinschaft trotz schlechten Milieus. Strafe, 
Priigel treiben nur hinab. 

Lieber wird aber der autoritative Lehrer, wenn es ihm 
irgendmoglich ist, nicht gegliickte Erziehungsversuche ver
heimlichen, dadurch bringt er sich in Abhangigkeit von dem 
unbotmaBigen Schiiler. 

Gern spricht der Lehrer von den Fallen, wo er mit einer 
strengen Strafe vollige Unterwerfung erzielt habe. Er riihmt 
sich der untadeligen, durch Furcht hervorgerufenen Haltung 
seiner Klasse. Versagt ein Schiiler bei einem anderen Lehrer, 
so kann man mit gutem Gewissen von sich sagen: »Bei mir 
benimmt er sich tadellos, ich gehe aber auch mit der notigen 
Strenge vor.« Er iibersieht dabei, daB der knechtische Gehor
sam auf herrische Strenge, das Kind fiir das Leben unfahig 
macht aus eigener Verantwortung eine Pflicht auf sich zu 
nehmen. Gerat das Kind aus der Hand eines auf eigene Auto
ritat haltenden Erziehers in die Hand eines im individualpsy
chologischen Sinne arbeitenden Lehrers, ist es durchaus mog
lich, daB das Kind erst versagt. Ganz langsam und allmahlich 
wird das Vertrauen zum Lehrer zu wachsen beginnen. Aus 
autoritativ erzogenen Kindern wachsen die unselbstandigen 
Menschen heran, die nur unter Aufsicht und aus Furcht vor 
Strafe arbeiten konnen. J eder Leiter eines Betriebes kennt 
die Schwierigkeit, mit so entmutigten Menschen arbeiten zu 
miissen. 

Eine Forderung, die jeder Lehrer an sich selbst stell en 
sollte, ist die, daB alles, was ihn sonst bewegt, versinken muB 
in dem Augertblick, in dem er beginnt, mit den Kindern zu 
arbeiten. Es gibt den ungliicklichen Lehrer, der nur zum 
Hohn lind Spott seiner Schiiler da zu sein scheint, der selbst 
unsagbar ungliicklich in seinem Beruf ist, den die Kollegen 
als armen Kerl, der seinen Beruf verfehlt hat, bemitleiden, 
dessen Unterrichtserfolge sehr klein sind. Geht man der Ur
sache dieser Unfahigkeit nach, so findet man einen Menschen, 
der die denkbar unbrauchbarsten Mittel wahlt, um sein Gel
tungsstrebenzu befriedigen. Er ist der ungliickliche Sklave 
dieses Machtstrebens. Er braucht die tagliche Niederlage im 
Beruf, um das Nichtzurechtkommen in der Wirklichkeit, in 
der Welt zu entschuldigen. Wenn er verargert aus der Schule 
kommt, kann es ihm seiner Meinung nach niemand verden
ken, wenn er zu H'i.uS nervos ist und verlangt, daB auf ihn 



j ede erdenkliche Riicksicht genommen werden muB. Diese 
geforderte Riicksichtnahme geht weit iiber das Erfiillbare 
hinaus, auch iiber den Familienkreis hinaus stellt er seine 
Anspriiche. Die Frau, klagt er, versteht nicht, ihn zu behan
deln, die Kinder storen ihn bei der Arbeit, der Nachbar spielt 
zuviel Klavier. Leicht gelingt es ihm, eine Schlaflosigkeit 
hervorzurufen. Von einem Menschen, der so schlecht ge
schlafen hat, kann man aber nicht erwarten, daB er in der 
Schule leistungsfahig ist. Neuer MiBerfolg - und von neuem 
beginnt der Kreislauf. Die Leistung traut sich dieser ent
mutigte Mensch nicht zu, seine Nervositat ist ihm ein Mittel, 
sich allgemeiner Beachtung zu versichern, Teilnahme und Be
dauern hervorzurufen. Das urspriingliche Mittel, die Nervosi
tat, wird schlieBlich das Ziel. Ein Ziel, auBerst gefahrlich, das 
zu schweren neurotischen Erkrankungen fUhren kann. Eine 
Besserung zu erzielen wird in vielen Fallen kaum moglich sein. 
Gewohnlich ist der Betreffende nicht einmal zur Einsicht zu 
bringen, warum er versagt. Die ersten Ursachen des fiktiven 
Zieles, des infolge groBer Entmutigung iiberspannten Gel
tungsstrebens, werden auch hier in der ersten ]ugend, im 
Milieu des Elternhauses und der Schule zu finden sein. 

Der Griinde aber, die gefunden werden, um eine Minder
leistung im Beruf vor sich selbst zu entschuldigen, gibt es 
unendliche. Ich erinnere an die Lehrerin, die nicht erzogen 
zum Beruf um eine Gemeinschaftsleistung als Lebensaufgabe 
zu erfiillen, den Lehrerinnenberuf nur fiir eine kurze Spanne 
ihres Lebens zwischen Examen und Ehe ausiiben will. Si~ 
wird den Beruf leicht und angenehm auffassen, sich des Ver
dienstes und der Ferien freuen. Sie wird sogar ganz gut mit 
den Kindern zurechtkommen, ohne allzuviel bei sich und den 
Kindern in die Tiefe zu dringen. AuBerliches Funktionieren 
der Kinder wird ihr durchaus geniigen. Auch um die eigene 
Weiterbildung wird sie nicht allzu besorgt sein. 1st doch alles 
nur ein Ubergang. Sie ist relativ gesund dem Leben gegeniiber 
eingestellt, denkt an Ehe und eigene Kinder. An ein Ver
bleiben im Beruf, auch nach der Verheiratung denkt sie nicht, 
das ist ihr als nicht vereinbar mit Gattin- und Mutterpflichten 
hingestellt worden, dazu reicht ihr Mut nicht aus. Kein Wun
der, daB ihre Leistungen fUr die Schule nicht aIlzu hoch sind 
und auch nicht aIlzu hoch eingeschatzt werden. Sie geben 
leider Grund fiir die Meinung von der geringeren Leistungs
fahigkeit der Frau, denn man vergesse nicht: - der an
gehende junge Lehrer wird fUr den Lebensberuf erzogen. 

Bello t, Individualpsychologic und Schule 2 
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Wir kennen aber auch die Lehrerin, die mit voller Hin
gabe an den Beruf, einen gewohnlich unbewuBt vollzogenen 
Verzicht auf die Ehe kompensiert. Sicher sind unter diesen 
Menschen eine Reihe wertvollster Erzieherpersonlichkeiten 
zu finden. Sie haben oft ein sehr feines Verstandnis fur die 
Seele des Kindes, sie halten den Sinn offen fUr Fortschritte 
der wissenschaftlich begrundeten Erkenntnis in Erziehungs
fragen. Sie sind leicht bereit, voranzugehen. Durch den Kon
kurrenzkampf, in dem sie mit dem Manne stehen, und in den 
sich der Mann bei unserer heutigen Kultureinstellung mit der 
groBeren Sicherheit der anerkannten Mehrleistung begibt, 
wird die Frau gezwungen, beweglicher zu bleiben, alle Mog
lichkeiten in Betracht zu ziehen. Der Mann im Gefuhl seiner 
Bevorzugung, geschutzt durch Gesetze, entstanden durch die 
Solidaritat der mannlichen Geschlechtsgenossen zur Siche
rung gegen das Vordringen der Frau, bleibt oft gern im aus
gefahrenen Geleise alter, erprobter Methoden. Er ubersieht 
dabei, daB mit den wechselnden Beziehungen der Menschen 
zueinander, mit den stan dig durch die wirtschaftlichen Be
dingtheiten der Gemeinschaft wachsenden Anspruchen an die 
leichte Beweglichkeit, an die leichte Umstellbarkeit des Ein
zelnen, auch Erziehungsmethoden uberholt werden. J ede 
Starrheit muB, wie uberall, auch hier zum Obel werden. 

Die unverheiratete Frau, die Lehrerin, steht doppelt be
lastet in ihrem Beruf. Die geringere Bewertung der Leistungs
moglichkeit an und fUr sich stellt die eine ihr zum BewuBt
sein kommende Minderwertigkeit dar, die geringere Bewer
tung als unverheiratete der verheirateten Frau gegenuber die 
andere. Ich verweise auf den Kampf in Hamburg urn das 
Ordinariat an der Madchenschule, wo von seiten der Manner 
nachdrucklich darauf hingewiesen wurde, daB die Lehrerin, 
da sie meist nicht verheiratet ist, kein vollwertiger Mensch 
sei. Sie habe keine eigenen Kinder. Die Folgerung aber, daB 
eben aus diesem angefUhrten Grunde das Zolibat der Lehrerin 
langst, und vollstandig ohne Vorbehalt, hatte aufgehoben 
werden mussen, wurde nicht gezogen. Unter so schwierigen 
Verhaltnissen ist es kein Wunder, daB die Frau kraftig kom
pensiert, sie hat eben viel auszugleichen. 

Die Gefahr, die entsteht, ist in allererster Linie die" daB 
durch hochstgetriebenen Ehrgeiz nicht nur Schuler und 
Schiilerinnen leiden, sondern daB fur die Lehrerin selbst die 
Moglichkeit fruhzeitigen Versagens wahrscheinlich ist. Nicht 
die korperlichen Veranderungen in der Zeit der Wechseljahre, 



nicht die Veranderung der inneren Sekretion bedingen immer 
den so haufigen Zusammenbruch der Frau. AIle diese Er
scheinungen konnen hochstens angesehen werden als eine 
durch das natiirliche Altern hervorgerufene Organminder
wertigkeit, deren fiktive Ausnutzung, ahnlich wie die fiktive 
Ausnutzung einer hereditaren Organminderwertigkeit, in das 
Belieben des psychischen Uberbaues gestellt ist. Sich nicht 
abfinden konnen mit der Tatsache des Alterns, die Uber
schatzung seiner Bedeutung, die durch die herkommlichen 
Anschauungen unterstiitzt wird, als sei mit dem korperlichen 
Vorgang unbedingt eine Verminderung der Leistungsfahig
keit unvermeidlich, welche sich starker auswirke, als beim 
Altern des Mannes, ist die Ursache des Versagens. Mit der 
Mutlosigkeit den Berufspflichten nicht mehr in der Art, der 
auf die Spitze getriebenen Leistung, nachkommen zu konnen, 
mit der vermeintlichen GewiBheit, neben sich den Mann im 
gleichen Lebensalter noch in voUer Arbeitskraft im Beruf zu 
sehen, ist die Flucht in die Krankheit fiir die Ehrgeizige un
vermeidlich. Furcht vor dem MiBerfolg laBt sie mutlos die 
Leistung, die ihr, wie sie annimmt, als Hochstleistung nicht 
mehr erreichbar ist, nur scheinbar oder gar nicht versuchen. 
MiBerfolge werden durch die Krankheit entschuldigt. Die 
Frau macht sich dabei nicht klar, daB die besten Erfolge in 
der Schule durch KoUektivleistungen erzielt werden, nicht 
durch die iiberragende Leistung einzelner Personlichkeiten. 
Gerade die hervorragenden Erzieherpersonlichkeiten der Ge
schichte zeigen, wie wenig der einzelne praktisch vermag, 
wie gerade in der Praxis der Erziehung die Zusammenarbeit, 
die Neben- und Mitarbeit, niemals die Leistung die »allein« 
iiber die Leistung der anderen hinaus will, etwas erreicht. 
Fiir die, von seiten des Mannes durch J ahrhunderte mehr oder 
minder bewuBt gepflegte Mutlosigkeit der Frau, racht sich 
dieselbe an der Gemeinschaft durch Ausgleich des Minder
wertigkeitsgefiihls, mit iiberspanntem Machtstreben, durch 
die Erfolgsucht im Beruf, die den Konkurrenzkampf zwi
schen Mann und Frau kiinstlich hochtreibt. Die Frau aber 
zum Mut zu erziehen, dazu gehort von seiten des Mannes eben 
Mut. Eine Erkenntnis, an der vor aUem der Madchenerzieher 
nicht voriibergehen soUte. 

Es bestehen fUr die Frau unzweifelhaft Hemmungen, die 
auBerhalb derjenigen liegen, die fiir Lehrer und Lehrerinnen 
gleichmaBig vorhanden sein konnen. Diese Hemmungen sind 
nicht in der weiblichen Natur begriindet, sondern in der 

2* 



20 

Kultureinstellung, welche das Milieu schafft, in dem, und 
unter dessen Bedingungen die Frau heute arbeiten muB. 

Dieser inneren Schwierigkeiten Herr zu werden, muB die 
Lehrerin von sich verlangen. Sie muB sich die Gefahren ihrer 
unsieheren Lage klar vor Augen halten, urn ihnen begegnen 
zu konnen. Erleiehtert konnte ihr die Aufgabe werden, wenn 
soziologische Bedingungen geschaffen wiirden, die es der 
Lehrerin in viel weiterem MaBe als bisher ermoglichten, eine 
Ehe einzugehen. Steht man auf dem Standpunkt, daB nur die 
Ehe eine volle Entwieklung der Personlichkeit, sei es Mann 
oder Frau, gewahrleiste, dann ist es sieher in erster Linie 
notig, daB die Frau, welcher ein Teil der Heranbildung unserer 
Jugend anvertraut wird, die Moglichkeit hat, ihre eigene Per
sonlichkeit voll zu entwiekeln. Das lie Be sich wohl machen. 
Halbe Schulstellen fiir die verheiratete Lehrerin wiirden den 
Staat nieht mehr belasten alsbisher und schaff ten Vorteile 
fUr die Frau in bezug auf ihre Gemeinschaftsfahigkeit auch 
fUr die Ehe. Die Ehe wiirde nieht zu kurz kommen, denn eine 
im Beruf befriedigte Frau wiirde die Ehe harmonischer ge
stalten, als eine nur in der Hauslichkeit eingeengte. Fiir die, 
ihr im Beruf anvertrauten Kinder, wiirde auch meiner Mei
nung nach die Ehe der Lehrerin einen Vorteil bedeuten. Der 
Mut, Ehe und Beruf gleiehzeitig gerecht werden zu konnen, 
fehlt leider haufig noch gerade den intellektuell eingestellten 
Frauen. Die Frau des Gewerbe treibenden Mittelstandes hat 
diese Forderung der Zeit schon lange eingesehen und wird 
ihr gerecht. Die Backer- und Schlachterfrau, die den Tag iiber 
den Laden versieht, erzieht ihre Kinder auch, wird den 
Schwierigkeiten ihrer Doppelrolle irgendwie gerecht und tragt 
zum groBeren Wohlstand der Familie bei. . 

»Erkenne dieh selbst« ist die Forderung, die iiber dem 
Tagewerk jedes Erziehers stehen muB. Die tagliche Arbeit 
an sich selbst, die tagliche Befreiung des »Ich« von irgend
welchen egoistischen Forderungen, die eigene Geniigsamkeit 
dem Leben, der Gemeinschaft gegeniiber, gewahrleistet die 
ruhige Sieherheit, die notig ist zu der Bewaltigung der tau
sendfachen Mannigfaltigkeit, der immer wieder neu und ill 
anderer Gestalt an den Lehrer herantretenden Aufgaben. 
Immer nur individuell in ihrer Art konnen sie gelost werden. 
J eder Fall ist einzigartig. Sicherheit im EntschluB, Ruhe und 
doch groBtmoglichste geistige Beweglichkeit, Bereitschaft 
zur Gemeinschaft sind die Eigenschaften, in deren Besitz zu 
kommen sich jeder Lehrer bestreben miiBte. 
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Gemeinsame Erziehung 

Wir kennen im Elternhaus meist gemeinsame Erziehung 
von Knaben und Madchen. Wir haben gemeinsame Erziehung 
in einer Reihe von Schulen und Erziehungsanstalten. Es gibt 
Familien, in denen Knaben allein erzogen werden mtissen, 
und es gibt solche, in denen nur Miidchen erzogen werden. 
Wir haben Miidchenschulen und auch Knabenschulen. 

Zu der gemeinsamen Erziehung von Knaben und Miid
chen im Elternhause sind wir gezwungen durch die der mono
gamen Ehe eigenttimliche Form, welcher der Staat durch Ge
setze fest gegrtindet und gesttitzt hat. Gemeinsame Erziehung 
der Geschlechter erscheint durchaus richtig, denn die Ge
schlechter sind in unlosbarer Weise aufeinander angewiesen, 
mtissen sich frtihzeitig und grtindlich kennenlernen. Die Er
ziehung in einer Familie, in der nur Knaben oder nur Miid
chen aufwachsen, hat dem Rechnung zu tragen und muB 
auszugleichen versuchen. Diesen Ausgleich konnte der auf 
gemeinsame Erziehung eingestellte Kindergarten und spiiter 
die Schule bringen. 

Warum entschlieBt sich die Schule so schwer, den doch 
niemals von der Familie verlassenen Weg der gemeinsamen 
Erziehung allgemein zu verfolgen? Warum ist andererseits 
auf der ganzen Linie der Vertreter der gemeinsamen Er
ziehung eine Entmutigung zu sptiren, trotzdem die Unter
richtserfolge kaum je bestritten werden? 

In Heft 2 Jahrgang 8 »Die neue Erziehung«, welches 
einer Aussprache tiber die gemeinsame Erziehung gewidmet 
ist, nimmt unter anderen auch Geheeb, der Leiter der Oden
waldschule, Stellung zu der letzten Frage. Auch er ist an
scheinend nicht voll befriedigt von den Ergebnissen gemein
samer Erziehung in den Landerziehungsheimen. Er sucht die 
Ursache fUr den ausbleibenden Erfolg und sieht sehr richtig 
einen Grund in der bereits festgelegten, durch die heutige 
Kultur bedingten Einstellung, mit der die Kinder den Land
erziehungsheimen anvertraut werden. Geheeb meint, daB das 
Miidchen, wenn man das Kind frei erhalten konnte von der 
ltgrundsiitzlich tiberwundenen Kovention«, seine unver
bildete Natur, seine weiblichen Instinkte zu reiner Weiblich
keit entwickeln wtirde. Hier sptirt man bereits die Unsicher
heit des Erziehers. Diese Behauptung ist doch nur eine Ver
legenheitsgeste, der Inhalt besagt absolut nichts. Denn: was 



22 -

ist unverbildete Natur, was ist weiblicher Instinkt? Geheeb 
selbst fragt: »Was aber ist weibliche Natur?« Der Satz: »Die 
Frau steht ihrem urspriinglichen Wesen nach der Natur naher 
als der Mann«, ist ein a priori, das auBerordentlich gefahrlich, 
von vornherein den Blick triibt fUr die objektive Beurteilung 
der Lage. 

Wir wissen nach den empirisch gewonnenen Erkennt
nissen der Individualpsychologie: Mi,nderwertigkeitsgefiihle 
erwirbt schon als Kind das Madchen und der Knabe. Das Gel
tungsstreben ist in seiner Intensitat abhangig von dem Grade 
des Minderwertigkeitsgefiihls, nicht von der Geschlechtsrolle 
des Individuums. Kulturzustande, die heute so und morgen 
anders aussehen, bedingen die wechselnde Starke des Minder
wertigkeitsgefiihls und des Machtstrebens, erzwingen unter 
Umstanden ein fiktives Ziel. 

Geheeb sieht im individualpsychologischen Sinne, wenn 
er erkennt, daB un sere Kulturanschauung, die den Knaben 
hoher wertet als das Madchen, die Ursache ist, der so schwer 
zu iiberwindenden Unsieherheit der beiden Geschlechter vor
einander. Das Streben des Madchens geht fiktiv dahin, dem 
Knaben ahnlich zu werden. Sieht Geheeb aber auch die Furcht 
des Knaben, seine bevorzugte Stellung zu verlieren? - Sehr 
deutlich sprechen die von Geheeb veroffentlichten AuBerungen 
von drei Madchen und einem Knaben aus der Odenwald
schule. Die Madchen, zwar nieht mehr in dem Bestreben, es 
den Jungen gleich zu tun, fiihlen sieh doch gehoben dadurch, 
daB man ihnen eine gemeinsame Erziehung mit den Knaben 
gewahrt. Sie sind bereits zufriedengestellt, daB der Knabe 
ihnen, statt sie wie sonst zu entwerten in der geduldig warten
den Rolle des sich sieher iiberlegen Fiihlenden, entgegentritt, 
wie zum Beispiel in der Turnstunde. Das Gefiihl einer wirk
lichen Gleichberechtigung haben sie nicht, trotzdem sie da
von sprechen. Ihre Einstellung zum Problem ist noch durch
aus mutlos und resigniert. Sie sprechen sieh aber riickhaltlos 
fiir die gemeinsame Erziehung aus, erhoffen dadurch eine 
Erziehung zum Menschen, nieht nur zum Geschlechtswesen. 
Sie wiinschen gleiehe Wertung ohne Vorbehalt. 

Der siebzehnjahrige Knabe bemiiht sich, die Vorteile 
einer gemeinsamen Erziehung zu sehen. Man sieht deutlich 
das Bestreben, dem Madchen gerecht zu werden. Doch ganz 
naiv wird anerkannt: Gerade das Zusammensein mit den 
Madchen reizt den Jungen jungenhaft oder »mannlich« zu 
ein, oder sein zu wollen, und er glaubt, daB das Madchen bei 
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gemeinsamer Erziehung eben auch madchenhaft sein wolle. 
Er halt das fur einen Vorteil. Er meint ferner, daB in einer 
Schule ohne Koedukation sich die Fuhrernatur des Knaben 
zwar leichter und schneller entwickele. Aber er trostet sich, 
denn die Schwierigkeiten, die Widerstande, die der Knabe bei 
gemeinsamer Erziehung zu uberwinden habe, entwickeln eine 
besondere Kraft zur Fuhrerschaft. Gewinnt er die Fuhrerrolle 
noch nicht in der Schule, dann sicher spater im Leben, und 
darauf, meint er, komme es ja eigentlich an. Er bekennt sich 
also zur gemeinsamen Erziehung mit dem VorbehaIt, daB 
durch diese seine Fuhrerrolle, fur die er fiirchtet, nicht an
getastet werde. Der Jugendliche benutzt hier das Minderwer
tigkeitsgefuhI, die Unsicherheit, die er den Madchen gegen
uber fiihlt, weIche ihn, wie er meint, eine Zeitlang in seiner Ent
wicklung hindern, urn uberzukompensieren, Ieider nicht in 
der Richtung der Leistung, der Gemeinschaftsbereitschaft, 
sein ZieI ist gerichtet auf Herrschaft uber die Mitmenschen, 
die Frauen mit eingeschlossen. Er ist we it ab von der Erkennt
nis der Gemeinschaft der Geschlechter auf der Grundlage 
nicht gleicher Art, aber gleicher Wertung und gleicher Rechte. 
Wer in dieser Weise die Fuhrerrolle fur sich in Anspruch 
nimmt, der wertet unzweideutig zu eigenen Gunsten. Fuhrer 
sein wollen ist ein fiktives Ziel. Der echte, wirkliche Fuhrer 
erwachst erst im Leben am uneigennutzigen Willen zur Ge
meinschaft. Der kleine Aufsatz dieses Jugendlichen zeigt 
auBerdem noch die Gefahr, weIche die abgeschlossenen Er
ziehungsanstalten dadurch hervorrufen, daB sie versuchen, 
das Leben im kleinen zu sein, es nachzubiiden. Das geht nicht. 
Die Wirklichkeit ist nur aIs »GroBes, Ganzes« zu erIeben. So 
kann dieser Junge, der sich bewuBt zum Fuhrer heranbilden 
will, der sich bereits in der Schule dem »Durchschnittsmen
schen« uberIegen vorkommt, leichter an der Wirklichkeit 
scheitern, als ein anderer, leichter als der so verachtete 
»Durchschnittsmensch«. Schwer ist es nicht, in der SchuIe 
die Fuhrerrolle an sich zu bringen, auch ein MiBerfolg wiegt 
nicht schwer. Ganz anders ist doch das Leben, die Wirklich
keit. Wie, wenn die ersten MiBerfolge eintreten, die niemand 
erspart bleiben, wenn die »Durchschnittsmenschen« den wert
vollen Fuhrer, den Einzelmenschen nicht anerkennen, wenn 
das Jugendideal von clem eigenen »Berufensein« in Trummer 
geht! Ich fiirchte, wir erleben bei den aus den abgeschlossenen 
Erziehungsanstalten ins Leben tretenden jungen Menschen 
das gleiche, was wir schon einmal erIebten, als die jugend-
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lichen »Fuhrernaturen« der Wandervogelbewegung mit ihrem 
Hochmut des »Andersseins«, mit all ihrer Selbstiiberschatzung 
ins Leben muBten, von dem sich kein Mensch ausschlieBen 
kann. J eder kennt heute die neurotische Erscheinung des 
steckengebliebenen Wandervogels. 

Es scheint mir, nach diesen Proben aus der Odenwald
schule, als wenn Geheeb mit den klaren Einsichten in die 
Ursachen der Konkurrenzbeziehungen der Geschlechter doch 
im tiefsten Innern unbewuBt wiinscht, es mOge sich eine 
Entwicklung der weiblichen Natur voUziehen, die dem Manne 
das Recht der Vorherrschaft rettet. Schon ist er im Begriff 
die Erziehung der Knaben und Madchen in ein Fahrwasser 
zu leiten, das diesem Wunsch entspricht. Das Madchen wird 
dort so werden, wie er es wunscht, denn jede konstitutionelle 
Anlage, auch die weibliche und mannliche, ist abhangig in 
ihrer Entwicklung yom Willen des Individuums; der Wille 
des Individuums, seine Zielsetzung aber ist abhangig vom 
Milieu. Die Umgebung des Jugendlichen spielt eine aus
schlaggebende Rolle fur die Charakterbildung des erwachsenen 
Menschen. Es wird wohl nie gelingen, eine Umgebung zu 
schaffen, welche die Entwicklung einer absolut mannlichen 
oder weiblichen Psyche gewahrleistete, solange wir uns uber 
den Begriff mannlich und weiblich so sehr im unklaren be
finden. Wir konnen indessen ein Milieu schaffen, in dem beide 
Geschlechter die Ruhe finden, sich so zu entwickeln, daB sie 
zur richtigen Zeit unbefangen und mutig, furchtlos die Pflich
ten auf sich nehmen, die ihnen aus ihrer korperlich bedingten 
Geschlechtsrolle erwachsen. 

Erziehungsheime und Schul en sehen sich immer wieder 
in derselben Lage: die Geineinschaftsbereitschaft ist beim 
Eintritt der Kinder nicht vorhanden. Das Elternhaus versagt, 
die gemeinsame Erziehung im Elternhaus geht falsche Wege. 
Ehe nicht das Elternhaus bereit ist, die Mutlosigkeit, welche 
durch die verschiedene Wertung von Knaben und Madchen 
auf beiden Seiten besteht, mit allen Mitteln zu verhindern, 
werden Erziehungsanstalten und Schul en immer vor den
selben Schwierfgkeiten stehen. Eine Erziehung zur mutigen, 
selbstverstandlichen Uebernahme der jeweiligen Geschlechts
rolle kann our in einem Elternhause gelingen, in dem die 
Eltern selbst, ohne das Verlangen der gegenseitigen Beherr
schung, die Ehe als eine Verpflichtung der Gemeinschaft 
gegenuber betrachten, als eine gemeinsame Aufgabe, nicht 
als einen Kampfplatz um das »Oben«. Sehr fruh begreifen 
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Kinder die Rolle, welche Vater und Mutter in der Familie 
spiel en und richten ihr Lebensziel danach. 

Die Schule, welche die gemeinsame Erziehung ablehnt, 
geht man chen Schwierigkeiten aus dem Wege. Sie sieht nicht, 
daB mit dieser passiven Einstellung fiir die Lebenstiichtig
keit des jungen Menschen ein wichtiges Stiick Arbeit nicht 
getan wird, das nicht wieder eingeholt werden kann. Wie die 
Schule fordern darf, daB ihr das Kind schulbereit iibergeben 
werde, darf die Wirklichkeit drauBen, das Leben fordern, daB 
der junge Mensch lebensbereit von der Schule hinausgeschickt 
werde. Menschen aber, die mit der groBen Unsicherheit iiber 
das ihnen von ihrer Geschlechtsrolle auferlegte Schicksal ins 
Leben treten, sind nicht lebensbereit, werden leicht iiberall 
Schwierigkeiten finden, auch im Beruf behindert sein, be
fangen den Mitmenschen gegeniiber. Die Schule, die Knaben 
und Madchen getrennt erzieht, vergroBert die Entfernung 
zwischen den Geschlechtern, erzielt psychische Unterschiede, 
die nicht da zu sein brauchten, welche hinderlich sind fUr das 
Zusammenleben, umgibt das andere Geschlecht mit einem 
Nimbus, der zur Gefahr wird. 

Wir sind heute so weit, daB im biologischen Unterricht 
in den Schulen in geschickter Form, in einem dem Alter der 
Kinder angepaBten Grade, die Kenntnisse iiber den mensch
lichen Organismus auch in seinen sexuellen Funktionen 
vermittelt werden. J a, man geht noch weiter und zeigt die 
Gefahren, welche MiBbrauch der Sexualitat fUr das Einzel~ 
wesen mit sich bringt. Es bedeutet unbedingt einen Fort
schritt, wenn dem Kinde die Kenntnis iiber seinen Korper, 
sein Zusammenhang mit den Eltern nicht mehr als etwas Ge
heimnisvolles vorenthalten wird, wenn es auf seine Fragen 
wahrheitsgemaBe Antwort bekommt. 1st namlich eine »Auf
kUirung« in dem Sinne notig, das bereits unsicher gewordene 
Kinder durch die ErkHirung der sexuellen menschlichen 
Beziehungen, eine Sicherheit wieder eilangen solIen, die 
ihnen abhanden gekommen ist, dann sind wir im Begriff 
eine Heilung zu versuchen, da sind bereits Erziehungsfehler 
auszugleichen. AufkHirung hat nur ein ungeschickt er
zogenes Kind notig. Nun gibt es aber zu denken, daB trotz 
der fortschrittlichen Bemiihungen eine Besserung der sexu
ellen Not der Jugendlichen nicht zu spiiren ist. Es wird 
mehr als je geklagt iiber sittliche Verwahrlosung auf sexu
ell em Gebiet, iiber zunehmende Homosexualitat bei beiden 
Geschlechtern. 
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S P ran g e r 1) behauptet, daB der Jugendliche immer 
mit Grauen die erste Erkenntnis der sexuellen Zusammen
hange erlebe und erklart das damit, daB der Jugendliche nur 
intellektuell die korperlichen Zusammenhange erfasse, aber 
noch nicht imstande sei, das erotische Erlebnis mit dem kor
perlichen Vorgang zu verbinden. Es besteht bei dem heutigen 
Stand der psychologischen Forschung keine Notwendigkeit 
mehr, eine metaphysische Voraussetzung fUr diese Tatsache 
annehmen zu miissen. Einmal trifft dieser Dualismus keines
falls fUr alle J ugendliche zu, und wo er zutreffend ist, wo der 
Jugendliche das Grauen erlebt, wissen wir: die Furcht vor 
der Niederlage dem anderen Geschlecht gegeniiber, hindert 
ihn am unbefangenen Erleben. Der Junge muB ja seine 
»Mannlichkeit« beweisen, das heiBt, der Frau iiberlegen sein. 
Ohne diese Verpflichtung wiirde sich alles leichter, einfacher 
darstellen. Das Madchen hingegen, welches in der Frauen
rolle ein »Unten« erkannt hat, fUrchtet mit der endgiiltigen 
Anerkennung seiner Frauenrolle ein endgiiltiges Schicksal 
»Unten« zu besiegeln. Bei zunehmender Sicherheit in sexuel
len Dingen, aber der unverandert gebliebenen Auffassung 
von einer unbedingt naturhaft, metaphysisch vorhanden 
sein miissenden Vorherrschaft des einen Geschlechts, wird die 
erreichte Erfahrung ausgenutzt zur Beherrschung des Part
ners. Der Jungling holt sich gerne wieder seinen Sieg, die 
Partnerin wird moglichst so gewahlt, daB der Sieg leicht zu 
erreichen ist. Das Madchen unterstreicht seine weiblichen 
Reize, urn uber den Mann einen leichten Sieg zu erringen. 
Prahlen mit ihren Erfolgen liegt beiden. Sie mussen sich und 
andern standig beweisen, daB sie »Oben« sind. Eine kraftige 
Entwertung des anderen Geschlechts erleichtert ihnen die Er
reichung ihres Machtgewinns. 

Diese Einstellung ist niemals zu verhuten, durch die 
intellektuelle Vermittlung des Wissens von den sexuellen 
Vorgangen. Es ist sogar moglich, daB der jugendliche Mensch, 
der den Machtkampf zwischen den Geschlechtern fruh er
lebt hat, jetzt erschreckt von der Erkenntnis dieser bisher 
von ihm nicht gewuBten Abhangigkeit yom Partner, in der 
Furcht vor der Niederlage, sich furs Leben seiner Gechlechts
aufgabe entzieht. Die freiwillige Ehelosigkeit findet hier
durch haufig ihre Erklarung, allerdings ist Freiwilligkeit dieses 
Schicksals den meisten unbewuBt. 

I) Eduard Spranger, Psychologie des Jugendalters. 1925. Verlag QueUe 
und Meyer. Leipzig. 



Von eindringlichster Bedeutung fiir das Zurechtkommen 
in der Wirklichkeit, im Leben ist die gliickliche Losung der 
Beziehung der Geschlechter zueinander. Die Schule hat die 
Aufgabe zu erfiillen, das, was unsere heutige Kultureinstel
lung meist noch verhindert, die verniinftige Erziehung im 
Elternhause, in der Schule zu versuchen. Die Schule muB 
einen Ausgleich schaffen, den jungen Menschen das gegen
seitige Vertrauen vermitteln, ihnen zeigen, ihr seid nicht da, 
um miteinander zu streiten um das »Oben«, sondern ihr soUt 
tiichtig werden, um eine gemeinsame Aufgabe der Gemein
schaft zu erfiillen. Wenn die Schule das erkannt hat, wird sie 
einsehen, daB sie ihre Aufgabe besser erfiillen kann, wenn 
sie Knaben und Madchen gemeinsam zu erziehen hat, als 
in der Abgeschlossenheit voneinander. 

Es ist dennoch durchaus moglich, dieses gegenseitige 
Verstehen in viel hoherem MaBe als bisher auch in der Mad
chen- oder Knabenschule zu erreichen. Facher, wie Religion, 
Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte, bieten eine Fiille 
von Moglichkeiten, den Willen zur gemeinschaftsbereiten 
Anerkennung des anderen Geschlechts zu wecken, die Ein
sicht in die Zusammenhange zu ermoglichen, und die Furcht, 
daB der Kampf unumganglich notig sei, zu nehmen. Indivi
dualpsychologisch gesehen, yom Wirklichkeitsstandpunkte 
aus betrachtet, mogen die Stoffe den jungen Menschen nahe
gebracht werden. Idealisierung des andern Geschlechts ist 
unter allen Umstanden zu vermeiden. Jeder Idealisierung 
folgt eine Entwertung. So manche Ehe ist zugrunde gegangen, 
wei! nicht ein Mitmensch, sondern ein Ideal geheiratet wurde. 

J edes Wissen aber um sexuelle Dinge, dem nicht die 
ehrliche Einstellung des gegenseitigen Vertrauens, des Mutes 
zum gegenseitigen Geltenlassen der Geschlechter zugrunde 
gelegt wird, bleibt totes, unfruchtbares Wissen und kann der 
Jugend gar nicht helfen. Wirkliche Hilfe kann der Jugend 
nur ein Erzieher bringen, der selbst festen Boden unter den 
FiiBen hat. Wieder hat der Erzieher die Hauptarbeit an sich 
zu leisten, dann wird auch die Arbeit an der Jugend ge
lingen. 

Die Strafe 

Eine Forderung, welche von der Individualpsychologie 
aufgesteUt wird, und gegen die sich mutlos Eltern und Lehrer 
gleichmaBig wehren, ist die Forderung der straflosen Er-
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ziehung. Man kann behaupten, daB die" Zahl der Erzieher, 
welche den reinen Autoritatsstandpunkt vertreten, kleiner 
und kleiner wird, aber eine vollige straflose Erziehung wagt 
wohl nur eine ganz geringe Zahl anzuerkennen. Wenige 
trauen sich selbst diese Hohe der Erziehungskunst zu; ob es 
von diesen wenigen auch nur einem einzigen je gelungen ist? 

Eine Kunst ist die Erziehung des Kindes. Es gehOrt 
diesel be feinste Einfiihlungsgabe in die See Ie der Zeit, in die 
Seele des Mitmenschen und in die Seele des Kindes dazu, 
welche auch der Dichter, der Bildhauer, der Maler auf
bringen muB, will er Werke schaffen, welche die Probleme 
der Wirklichkeit den Zeitgenossen so vor die Augen bringen, 
daB jeder einzelne sich selbst im Kunstwerk erlebt, sein 
Schicksal erkennt und doch den Mut bekommt, den Weg der 
Erlosung zu suchen, an diesen Darstellungen begreifend, wie 
im Grunde so ungemein gleichartig die Leiden der Menschen 
und auch ihre Freuden sind, wie fest wir aufeinander ange
wiesen sind in untrennbarer Gemeinschaft. Diese feinste Ein
fiihlungsgabe in die Seele des Kindes ist nicht angeboren, sie 
kann erworben werden. Es gibt keine geborenen Erzieher, 
auch die Mutter ist mit der Mutterschaft noch nicht zum 
guten Erzieher geworden. Gerade weil man so lange meinte, 
alles miisse man lernen, nur Mutter sein brauche nicht er
lernt zu werden, wurde Generation um Generation der glei
chen Unsicherheit iiberlassen, muBte immer von neuem ihre 
Erfahrungen von Anfang an machen, und es blieb vollig dem 
Zufall iiberlassen, ob giinstige Lebensverhaltnisse eine Per
sonlichkeit heranwachsen lieBen, welche befahigt war, Kinder 
zu erziehen und nicht nur zu dressieren. Wer in der Schule 
die· vielen fiktiv laufenden Lebenslinien der Kinder beob
achtet, wer sieht, mit welch besorgtem Gemiit, mit vollem 
BewuBtsein ihrer groBen Verantwortung und doch wie hilf
los, wie unsicher ihrer Aufgabe gegeniiber, die Eltern zum 
Lehrer kommen, wenn es mit dem Kinde nicht gliicken will, 
oft um so unsicherer, je sicherer und autoritativ sie sich 
auBerlich gehaben, der ist nicht im unklaren dariiber, wie 
sehr imargen un sere Vorbereitung der Geschlechter auf die 
Ehe in bezug auf die seelische Erziehung der Kinder liegt. 
Mit un serer Lehrerbildung ist es auch nicht vie I anders. 
Die Experimentalpsychologie hat gewiB ihre Berechtigung, 
aber sie gibt keinen Weg an, vermittelt keine Moglichkeit, 
einem Kinde aus seinen Schwierigkeiten herauszuhelfen. 
In der Lehrerschaft ist ein starkes Verlangen nach Hilfe bei 
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ihrer schwierigen Aufgabe, ein Suchen nach gangbaren 
Wegen, ein Verlangen nach Erziehungsmethoden, we1che dem 
Standpunkt der heutigen psychologischen Forschung ent
sprechen, aber auch die Wirklichkeit von heute beriick
sichtigen. Methoden werden mutlos, als nicht ausfiihrbar, 
als Utopie empfunden, wenn sie nicht auf den Zustand der 
heutigen Wirklichkeit zugeschnitten sind. 

Die Forderung der Individualpsychologie »straflose Er
ziehung« ist gegriindet auf die Erfahrung, daB Strafe ein 
Minderwertigkeitsgefiihl, ein Ohnmachtsgefiihl erzeugt, 
Machtstreben auslost, das an der Gemeinschaft vorbei, zur 
Gefahrdung der eigenen und der anderen Personlichkeiten 
fiihren muB. Dieser Forderung gegeniiber stehen die heutigen 
Einrichtungen der Gemeinschaft. Sie gewahrleisten keines
wegs die Moglichkeit einer vollig straflosen Erziehung. Der 
Zwang, dem gerade der gemeinschaftsbereite Erzieher unter
worfen ist, namlich vom »Ganzen« her, von der Gemein
schaft her, die Forderung der unumganglich notwendigen 
Einfiigung des einzelnen durchzusetzen, werden immer wieder 
Mittel gebrauchen lassen miissen, we1che vom Erzieher oft 
gar nicht strafend gemeint, doch vom Kinde als Strafe emp
fWlden werden. Wir wissen zwar, wenn zwei dasselbe tun, 
so ist es nicht dasselbe! Es ist durchaus moglich, daB ein und 
dieselben MaBnahmen bei ahnlichen Gelegenheiten von ver
schiedenen Menschen angewandt, dem einen Erzieher als 
Strafe angerechnet werden, wahrend das Kind sich dem 
andern Erzieher gegeniiber vollig harmlos verhalt. Ich glaube 
aber, daB niemals ein Lehrer leichter einer Selbsttauschung 
anheimfallt, als wenn er meint, seine MaBnahmen seien so 
klug und vorsichtig gewahlt, sie konnten unmoglich als 
Strafe empfunden werden. 

Drei Arten von Strafen mochte ich in der Schule unter-
scheiden: 

1. Die grobe Strafe. 
2. Die natiirliche Strafe. 
3. Die Wertung, we1che eine Leistung unter eine von 

dem Kinde erwartete Beurteilung herabsetzt. 
Yom individualpsychologischen Standpunkte konnen 

wir nur die natiirliche Strafe gelten lassen, we1che eigentlich 
keine Strafe ist, sondern nur die Folge einer ungeschickten 
Handlung. 1st es moglich jede andere Strafe abzulehnen, wie 
sieht das in der Praxis aus? 

Zu den groben Strafen sind zu rechnen: Prugel, Rugen 
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und Tadel, die ins Klassenbuch eingetragen werden, alle die 
bekannten, verschiedenen, von der Behorde erlaubten Straf
mittel; aber auch Schelten und unfreundliche Behandlung. 
Diese Mittel sind als vollig untauglich abzulehnen, und 
konnen tatsachlich leicht entbehrt werden, wie ich nachher 
hoffe, an praktischen Beispielen beweisen zu konnen. Es be
steht zudem fUr den Lehrer keinerlei Verpflichtung, diese 
Strafen anzuwenden. Die Behorde schreibt sie nicht vor, 
sie gibt nur die Erlaubnis, sich unter Umstanden ihrer zu be
dienen. Der Lehrer hat volle Freiheit, damit zu machen, was 
er will. 

J eder erfahrene Lehrer weiB, daB die Priigelstrafe wenig 
oder gar nicht niitzt, dafUr ist ein Beweis, daB an Priigel ge
wohnte Kinder durch wiederholte Ziichtigung nicht gebessert 
werden, sondern daB sie immer wieder neue Gelegenheit zu 
neuen Strafen geben. Auch in den Fallen, wo man glaubt 
Besserung erzielt zu haben, erfahrt man bei genauer Unter
suchung eine Enttauschung. 

Hin und wieder hort man einen Vater oder einen Lehrer 
mit Stolz erzahlen, daB er den Trotz eines Jungen durch eine 
tiichtige Tracht Priigel vollig gebrochen habe, daB der Junge 
ganz und gar geheilt sei, daB er niemals mehr gewagt habe, dem 
Willen des Erziehers Widerstand entgegen zu setzen. Solche 
Erfolge soli man sehr kritisch betrachten. Das Benehmen 
eines Kindes gegen eine einzelne autoritative Personlichkeit, 
die Gewalt iiber es hat, gibt kein Bild seiner inneren Ein
stellung. Den ganzen kleinen Menschen muB man sich an
sehen, wie er mit den Kameraden verkehrt, wie er sich den 
Erwachsenen zeigt, wie er mit Tieren umgeht. Schon unsere 
Sprache zeigt deutlich den Sinn des Ausdrucks den Trotz 
»brechen«; das bedeutet den Menschen zerbrechen, ihm eine 
schwere seelische Niederlage beibringen. Einem solchen 
Kinde ist das Vertrauen zum Erwachsenen genommen wor
den. Das Kind wertet von nun an nach Starke und Schwache. 
Es hat erlebt, der Starkere wendet Gewalt an und siegt. Es 
hat die Erfahrung gemacht, es tut nicht gut sich dem Willen 
des Starkeren zu widersetzen, es fiigt sich darum, - aber 
zu gleicher Zeit halt es Umschau: »wo bin ich der Starkere!« 
Das kann dem Kameraden gegeniiber sein; ein Tier, das es 
zum Spielgefahrten hat, ist in seine Gewalt gegeben. Beob
achten wir dieses entmutigte, nach Geltung suchende Kind, 
so konnen wir schlimme Dinge erleben, dort, wo es den ihm 
iiberlegenen Erwachsenen fern weiB. Aus einem solchen 
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Kind kann der Streber erwachsen, der nach »Unten« tritt und 
nach »Oben« kriecht. 

Ein sechsjahriger Knabe, von einer jungen, nervosen, 
im Wesen ungleichen Mutter erzogen, die ihn bald liebkoste, 
bald fiir geringfiigige Vergehen, die eigentlich keine Ver
gehen waren, zum Beispiel, wenn er sich beim Spielen im 
Garten schmutzig gemacht hatte, klappste und schalt, ge
wohnte sich an, aus Rache fiir die ihm angetane Unbilligkeit, 
gegen die er sich nicht wehren konnte, irgendeinen anderen 
erreichbaren Menschen, das Dienstmadchen, einen Gast, einen 
kleinen Spielkameraden zu schupsen. Er gab den Klapps so
zusagen sofort weiter. Helfen tat der Klapps naturlich nicht, 
von dem Gefiihl der Ohnmacht befreite sich der Knabe gleich. 
1m ersten Schuljahr schon beklagte sich der Lehrer, daB der 
kluge und geweckte Knabe, der zum Teil den Kameraden 
voraus war, sie, wenn er sich unbeobachtet glaubte, schliige 
und knuffte. Leider wuBte der Lehrer auch keine andere Hilfe, 
als den Knaben zu schlagen. Zu helfen ist hier nur dadurch, 
daB man die Mutter zur Einsicht bringt, daB sie unbedingt 
ihre Behandlungsweise aufgeben muB; dem Knaben muB man 
zeigen, weleh rachsiichtiges Motiv hinter seinem Verhalten 
steckt und ihn dauernd ermutigen, seine Begabung, seine 
leichte Auffassungsgabe zu benutzen, urn seinen nicht so 
flinken kleinen Kameraden zu helfen. Allerdings, ohne die 
Einsicht und Hilfe der Mutter wird man einen harten und 
miihseligen Stand haben. Der Knabe ist bereits so eingestellt, 
daB er unglaublich hart ist gegen jeden korperlichen Schmerz. 
Er fordert durch sein Benehmen MiBhandlungen von groBeren 
Jungen heraus, ohne sich je dariiber beim Lehrer oder zu 
Hause zu beklagen. Er zeigt auf keinen Fall, daB er eine 
Niederlage erlitten hat. Er fiihlt sich doppelt erhoht, einmal 
hat er ja gegen viel groBere Knaben gekampft, und dann er
tragt er standhaft »mannlich« jeden Schmerz. Es ist betriib
lich zu sehen, wie die Gewohnung an die durchaus nicht 
harten Ziichtigungen der Mutter den Knaben veranlassen, 
weiter zu iiben im Ertragen von Schmerzen. Ein ungeschick
ter Lehrer, der den Knaben auch noch schlagt, braucht sich 
nicht zu wundern, wenn der Knabe im Protest zu ihm die 
Prugel geradezu heraus fordert. Fiir das Kind bedeutet der 
erste Schlag schon, den der Lehrer erteilt, einen Sieg; ist es 
ihm doch gelungen, den Lehrer in Wut zu bringen. Schlage 
zu ertragen hat es geiibt; je groBer der Schmerz, desto hoher 
der Triumph, den es erlebt, wenn es den Schmerz mannhaft 
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ertragt im Kampf mit dem Starkeren. Das Ziel dieses Kindes 
ist kIar und deutlich auf das "Oben« gerichtet. Es ist bereit, 
auch jeden noch hOheren Preis zu zahlEm. Diese sicher sehr 
gefahrliche Lebenslinie ist lediglich entstanden durch eine 
nicht bOse gemeinte, aber uniiberlegte Behandlung der Mutter, 
die neben liebevollster Behandlung dem Kind doch t~gliche 
Niederlagen brachte. Wenig tat zur Sache, daB die Strafe nie 
hart war. Ein Kind empfindet eben die Niederlage auch beim 
leichten Schlag. Der groBte Schaden ist durch die Ungleich
heit in der Erziehung entstanden. Die Handlungen des Knaben 
waren zum Teil SO, daB er vom kindlichen Standpunkt aus die 
Strafe als absolut ungerechtfertigt empfinden muBte, die ihn 
plOtzlich, manchmal aus zartlichster Liebkosung heraus traf. 
Auch der erwachsene Zuschauer konnte oft nur die Neurose 
der Mutter als Grund der iiber den Jungen verhangten Strafe 
erkennen. Der Junge ist im ganzen zartli,ch und liebevoll zur 
Mutter, er hat langst gelernt, daB er sie auch dadurch be
herrschen kann. Die Mutter aber wird immer die Zartlichkeit 
des J ungen als Grund anfiihren, daB ihre Erziehung richtig 
ist, wenn man versucht, sie von der groBen Schadlichkeit 
ihrer Handlungsweise zu iiberzeugen. • 

Das Erkennen all dieser Umstande wird erst den Lehrer 
in den Stand setzen, ErziehungsmaBnahmen zu ergreifen, 
die bessere Aussicht versprechen, als die Priigel, die der Junge 
doch an andere weitergibt. Mit Hilfe der Mutter wird die 
Heilung leicht gelingen. 1st diese Hilfe nicht zu erreichen, 
muB immer wieder der Versuch gemacht werden, den Knaben 
so zu ermutigen, daB er sein Minderwertigkeitsgefiihl auf 
gesunde Weise in der produktiven Leistung fiir die Gemein
schaft kompensieren lernt. Die Entmutigung, die von seiten 
der Mutter kommt, muB dauernd durch Ermutigung VOIJI 

Lehrer ausgeglichen werden. Vollkommen wird das schwer 
gelingen, aber etwas laBt sich doch erreichen. 

Wie steht es nun mit der natiirlichen Strafe? Sie besteht 
nicht in einer von dem Erzieher willkiirlich festgesetzten 
kiinstlichen Antwort, die korperlichen und seelischen Schmerz 
erzeugen soIl, auf eine Handlung, sondern sie will nur die 
natiirliche Folge einer fehlerhaften gemeinschaftsschadlichen 
Tat sein, so wie sie spater im Leben der erwachsene Mensch 
auch erlebt. Das Kind soIl die Folgen seiner VergeBlichkeit 
tragen, es kann nicht mitarbeiten, wei! es sein Buch nicht 
hat. Es ist trotzig und verweigert die Antwort, deshalb wird 
es nicht gefragt. Es hat die Arbeiten nicht angefertigt, so 
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muB es sie am nachsten Tage machen, wahrend die anderen 
arbeitsfreien Nachmittag haben. Es hat sich beim Schul
ausflug so ungebardig benommen, daB es seine eigene Sicher
heit und die der anderen Kinder gefahrdet hat, es wird des
halb das nachstemal nicht wieder mitgenommen. Es ist 
unachtsam gewesen und hat beim Spiel en eine Fenster
scheibe eingeschlagen, allmahlich muB es sie von seinen er
sparten Groschen bezahlen. Es hat einen kleinen Diebstahl 
begangen, auch hier muB es aus Erspartem die Schuld wieder 
begleichen oder, falls es nicht Gelegenheit hatte, eine Spar
kasse anzulegen, durch kleine Arbeiten, die man bewertet, 
den Schaden ersetzen. 

Das klingt alles sehr einfach und selbstverstandlich und 
scheint leicht durchzufiihren, und doch wird gegebenenfalls 
jede einzelne dieser natiirlichen Strafen vom Kinde so be
schamend und so hart empfunden, daB sein Selbstgefiihl 
dadurch tief verletzt wird, und sein Geltungsstreben sofort 
andere falsche Wege suchen muB. 

Es wird alles darauf ankommen, ob es dem Erzieher ge
lingt, diese Folgen einer ungeschickten Handlung, die, wie wir 
uns ins Gedachtnis zuriickrufen miissen, durch die Um
gebung erst hervorgerufen wird, so geschickt abzufangen, daB 
ihnen das Beschamende genom men wird, und unverzuglich 
eine Ermutigung angekniipft werden kann. Das Kind muB ein
sehen und erleben: man kann schon einen recht dummen 
Fehler begehen, dem entgeht niemand so leicht, das Wichtigere 
ist aber doch, was man daraus fiir seine kiinftige Einstellung 
lernt. 

Weniger hat der Lehrer gewiB nicht iiber VergeBlichkeit 
der Kinder zu klagen, der eine Schulstrafe darauf setzt, als 
derjenige, der dem Kinde, das nun nicht mitarbeiten kann, 
hilft oder durch die anderen Kinder helfen Hi.Bt, damit es 
nicht von der gemeinsamen Arbeit ausgeschlossen wird. 1st 
ein Protest gegen die Schule und den Lehrer der Grund dieser 
VergeBlichkeit, will uas Kind nicht mitarbeiten, so wird man 
dem die Spitze abbrechen, indem man ihm eben doch die Arbeit 
ermoglicht. Noch Strafen geben, bringt dem Lehrer wieder die 
Gefahr, daB das Kind die Strafe als Sieg iiber den Lehrer er
lebt, dessen Behandlungsweise es als Beantwortung des ihm 
durch die Macht des Kindes zugefiigten Aergers nimmt. 1st 
das Kind aber interessiert an der Arbeit, so ist die Strafe des 
Nichtmitmachendiirfens viel zu hart. Am wenigsten leidet 
unter der VergeBlichkeit der Kinder der Lehrer, der moglichst 
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wenig daraus macht, sie zu einer ganz unwesentlichen Sache 
werden laBt. »Hast du etwas nicht da, so helfen dir die andern 
aus!« »Du hast heute die Arbeit vergessen, so bringe sie 
morgen mit.« VergiBt das Kind die Arbeit dann abermals, 
liegen bestimmt tiefere Griinde vor, denen man nachgehen 
muB, und welche dem Kinde zum BewuBtsein gebracht 
werden miissen. Da hilft dann weder eine grobe, noch eine 
natiirliche Strafe. Es kann beispielsweise eine Entmutigung 
sein, die Arbeit nicht leisten zu konnen. Ehrgeiz, die Arbeit 
nicht gut leisten zu konnen, ruft oftUnlust hervor. Es kommt 
vor, daB die einfache Feststellung, »es ist nicht notig, daB die 
Arbeit gut wird, du sollst sie nur machen, urn dich zu iiben, 
damit du allmahlich we iter kommst,« das Kind bereit macht, 
an die Arbeit zu gehen. Es ist oft froh, daB ihm auf diese Weise 
die Hemmung, die Angst vor der Wertung der Arbeit hinweg
geraumt wird. Diese Angst ist die Ursache der VergeBlichkeit 
gewesen, das Ziel war gerichtet auf die gute Nummer, durch 
diese Geltung beim Lehrer zu erreichen; aber der Mut fehlte, 
daB diese Leistung gelingen konnte, ein untaugliches Mittel 
zur Geltung zu kommen wird gewahlt, eben die VergeBlich
keit. In ihr kommt die Protesteinstellung zum Lehrer wegen 
der verlangten Arbeit, zum Ausdruck. 

In allgemeinen haben Kinder, denen VergeBlichkeit 
nicht als eine beachtenswerte strafbare Handlung, und im 
Gegensatz dazu Ordnung nicht als eine besonders lobenswerte 
Eigenschaft hingestellt werden, ein ganz natiirliches Interesse 
daran, ihre Sachen beieinander zu haben. Es arbeitet sich 
immer besser mit dem eigenen, gewohnten Material, als mit 
fremdem. 

An einer groBen Schule ist es z. B. Sitte, den Kindern, 
die ihre Turnschuhe vergessen haben, und die aus hygieni
schen Griinden die Turnha1le deshalb nicht betreten diirfen, 
Turnschuhe, die dazu bereit gehalten werden, zu leihen. Statt 
das Kind zu bestrafen, wird es leicht bedauert, ohne daB 
eine Wichtigkeit daraus gemacht wird, es wird ihm geholfen. 
Die Unbequemlichkeit der fremden Schuhe muB es mit in den 
Kauf nehmen, aber es kann doch mitmachen. Will es sich 
aber yom Turnen driicken, so ist auch das miBgliickt. Es hat 
keinerlei Interesse daran, die Schuhe wieder zu vergessen 
und in der Tat kommt es dort selten vor, daB Turnschuhe ver
gessen werden. 

Folgen, die Unachtsamkeit der Kinder beim Spiel haben, 
solI en zwar von dem Kinde getragen werden, aber es muB 
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auch zu gleicher Zeit das Gefiihl haben, die Klasse, einschlieB
lich des Lehrers, will mir dabei helfen. Es ist ganz leicht zu 
erreichen, daB die Kosten der zerschlagenen Fensterscheibe 
fiir den einzelnen die ganze Klasse iibernimmt, und starkt 
das Gemeinschaftsgefiihl der Klasse. 

Will das Kind, nachdem es zur Einsicht seiner verkehrten 
Handlungsweise gekommen ist, den Schaden, den es durch 
einen Diebstahl verursacht hat, ersetzen, ist ihm unbedingt 
so zu helfen, daB die Abtragung so1cher Schuld nicht zu lange 
dauert und nicht zu driickend empfunden wird. Es solI ja 
im Gegenteil aus dem »Gutmachen konnen« eine Ermutigung 
erwachsen zur positiven Einstellung, die wiirde man wieder 
zunichte machen, wenn die iibernommenen Verpflichtungen 
zu lange auf dem Kinde lasten. Es soIl durchaus eine Be
freiung in der Abtragung der Schuld erleben. 

Schwieriger liegen die FaIle, wo die Sicherheit des 
Kindes und der anderen Kinder gefahrdet erscheint. Der 
Lehrer muB dann manchmal plOtzlich und energisch ein
greifenj ein lauter, harter Befehl wird notig. Ein Befehl, der 
doch zu verurteilen ist, weil er beim Kinde unbedingt ein 
tiefes Erschrecken, ein beschamendes Gefiihl der Niederlage 
auslosen muB. 

Auf einem Schulausflug einer Madchenklasse von zehn
bis elfjahrigen Madchen, wurde folgendes erlebt. Mehrfach 
war eine belebte LandstraBe zu iiberschreiten, auf der ein 
sehr schneller und lebhafter Autoverkehr sich abwickelte. 
Es war gemeinsam iiberlegt worden, daB die Uebergange am 
besten ohne Gefahr bewerkstelligt werden konnten, wenn alle 
gleichzeitig in zwei Stirnreihen hintereinander iiber den Damm 
gingen, und zwar soUte die Lehrerin das Zeichen zum Ueber
gang geben. Das war immer gut gegangen. Ganz zum SchluB 
standen aIle auf der einen Seite einer Briicke und schauten, 
aufs auBerste gefesselt von dem Boot- und Schiffverkehr, auf 
das Wasser. Da lieB plOtzlich und grell vom Wasser her, auf 
der anderen Seite der Briicke, ein Dampfer seine Sirene er
tonen und - blitzschnell drehte sich eine Anzahl der Kinder 
herum, urn auf die andere Seite der Briicke zu stiirzen. Nur 
durch das harte, durchdringende »Halt« der Lehrerin, und 
durch das geistesgegenwartige Bremsen eines Chauffeurs 
wurde ein Ungliick verhiitet. Die Kinder waren auBerordent
lich erschreckt und betreten, sie erlebten eine deutliche Nieder
lage, die ihnen niemand ersparen konnte. In solchem Falle 
muB natiirlich der Ernst der Lage hinterher sehr eingehend 
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besprochen werden, und doch muB auch sofort eine Herab
minderung der Schreckwirkung, eine Ermutigung folgen. 
Die Kinder mussen den Glauben gewinnen, daB sie, wenn sie 
auch dies einemal in dem Feuer des Erlebens, jede Vorsicht 
auBer Acht gelassen haben, es das nachste Mal gelingen wird, 
und daB sie die notigen VorsichtsmaBregeln nicht wieder ver
gessen werden. Es muB hier sozusagen eine Heilbehandlung 
eintreten, wie sie der Arzt beim Patienten vornimmt, wenn er 
ihm die Gefahrlichkeit einer fiktiven Lebenseinstellung zum 
BewuBtsein bringt, um ihn zugleicher Zeit zu ermutigen von 
nun an anders anzupacken. Aufgeregtes Verhalten des 
Lehrers nach einem solchen Vorfall, der, wenn er unglucklich 
auslauft ja auch den Lehrer besortders hart trifft, schelten 
uber Ungehorsam, als Strafe eine Beschrankung der Freiheit, 
konnen den an und fUr sich schon erschreckten Kindern nur 
schaden, da sie entmutigen. Die Kinder haben in diesem Falle 
auBerdem wirklich nicht aus boser Absicht, sondern aus dem 
Affekt heraus gehandelt. 

Kann man eine asoziale Handlung eines Kindes, die 
geeignet ist, den SchUler selbst und seine MitschUler zu ge
fahrden, durch Androhung strenger Strafe, durch Androhung 
zum Beispiel von Prugel verhindern? J a, es wird unter be
sonderen Verhaltnissen, wenn Prugel fur das in Frage kom
mende Kind eine sehr gefUrchtete, unertragliche Tatsache 
bedeuten, sicher gelingen. 1st damit aber fUr die Einstellung 
des Kindes zur Gemeinschaft etwas getan, ist eine Besse
rung eingetreten? Wir mussen uns klar machen, daB die 
asoziale Handlung bedingt ist durch das GeItungsstreben des 
Kindes, welches voIlig entmutigt, weit uber das berechtigte 
MaB Beachtung verlangt. Es fehIt ihm der Mut eine positive 
Leistung zu versuchen, und es hat nicht die inn ere Ruhe, 
welche nach auBerordentlichen Sicherungen fUr das Gel
tungsbedurfnis nicht verlangt, sondern sich bescheidet mit 
dem Erfolg schlecht und recht mit den andern mitmachen zu 
konnen. Bei diesem kranken Seelenzustand mussen wir ein
sehen, daB, wenn der eine Weg zur besonderen GeItung bei 
den Kameraden und dem Lehrer zu kommen, wegen der zu 
hohen Unkosten nicht offen scheint, so fort ein anderer, 
nicht minder falscher, aber fUr die Personlichkeit vermeint
lich weniger gefahrlicher, gewahlt werden wird. 

Das Aufspringen auf den fahrenden Zug ist ein bei 
Knaben beliebtes, aber auch von Madchen nicht verschmahtes 
Mittel, um zu beweisen: 
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I. »Wenn der Lehrer es auch verbietet, ich tue es doch.« 
Das Kind will den Lehrer unterbekommen und zu
gleich vor den Mitschiilem groB dastehen, es wagt 
etwas, was verboten ist, trotz der darauf stehenden 
Strafe. Protest gegen die Autoritiit des Lehrers ist die 
Ursache. 

2. Es meint damit Gewandtheit und Geschicklichkeit 
beweisen zu miissen; je mehr Zuschauer, desto besser, 
hier sieht ja nicht nur die Klasse die kiihne Tat, son
dem auch noch viele andere Menschen sind dabei. 

3. Es ahmt die Schaffner und Beamten nach, sie sind 
groB, erwachsen, sie haben zu befehlen, sind also 
»Oben«. Macht man nun dasselbe wie sie, so fiihlt 
man sich »Oben«, anscheinend mit besonderem Recht, 
denn man ist ja noch jung und kann doch schon das
selbe wie der Erwachsene. Man will vielleicht sogar 
Schaffner werden, in diesem Augenblick ist man es 
bereits, und fiihIt sieh so befriedigt »Oben«, wie sieher 
nie wieder, wenn spiiter die Wirklichkeit yom er
waehsenen Mensehen verlangt, den Beruf »Sehaffner« 
ordentlich und tiichtig zu erfiiIlen. Was ziihIt im Ver
gleich zur Erlangung dieses Hoehgefiihls eine noeh so 
kriiftige Ohrfeige des Lehrers, noeh dazu, wenn man 
sie yom Vater und Lehrer aueh sonst Ofter bezieht! 
Selbst die Kinder, denen die Ohrfeige immerhin als 
Schreekmittel dasteht, werden noch trotz der Fureht 
vor den Folgen die Tat wagen, in der Hoffnung, der 
Lehrer werde gerade nieht hinsehen. AuBerdem kann 
man sieher sein, daB das Kind, wenn es ihm unter 
der Aufsicht des Lehrers garnicht gliiekt, bestimmt den 
Versuch maehen wird, wenn es einmal allein fahren 
muB. 

Es liegt die Mogliehkeit vor, daB ein so schlechtes Bei
spiel Kameraden verloekt, das gleiehe zu tun, eine ganze 
Gruppe zogert dann mit dem Aus- oder Einsteigen, urn ihren 
fiktiven Mut zu beweisen. Man bedenke aber, die Ohrfeige 
kommt doch immer zu spat. Vor der Tat kann man sie wirk
lich nicht gut geben, und hinterher hat sie ihren Zweek, den 
Jungen vor der Gefahr zu bewahren, aueh verfehlt. Hat man 
die Ohrfeige aber angedroht, und erhiilt er sie dann yom Lehrer 
nieht, so wird das dem Lehrer yom Jungen sieher als Schwa
che angereehnet. Die Erfahrung lehrt, daB man weiter 
kommt, wenn man soIche FaIle einmal in der Klasse be-



spricht. Es ist nicht so gar schwer, Kinder davon zu iiber
zeugen, daB das Aufspringen nicht eine so unbedingt mutige 
Tat ist, daB auch keine so auBerordentliche korperliche Ge
wandtheit dazu gehOrt, es auszufiihren. Aber es ist moglich, 
daB der gewandteste und geschickteste Junge dabei zu Scha
den kommt, wenn das Trittbrett durch irgendeinen Zufall 
glatt geworden ist. Sehr ernst halte man den Kindern vor 
Augen, daB sie nicht nur sich Schaden zufiigen konnen, daB 
die ganze Klasse darunter leidet, wenn einem von ihnen ein 
Ungliick zustoBt, daB auch der Lehrer darunter leidet. Man er
zahle ihnen, daB Zugpersonal dureh Unfug, den Kinder mut
willig, oft ohne sieh zu iiberlegen, was daraus folgen kann, an
gestiftet haben, verungliickt ist. Dem ersten Jungen, der das 
Aufspringen vormachen wiirde, schiebe man die Verantwor
tung zu, wenn andere, die es nachmachen, dabei zu Schaden 
kommen. Aber man hiite sieh, das Aufspringen zu verbieten. 
Nachdem man mit der Klasse ausfiihrlich dariiber gesprochen 
hat, iiberlasse man den Kindern die Verantwortung vollig 
selbst: »Ihr miiBt nun wissen, was ihr zu tun habt, ihr seid 
klug genug einzusehen, was daran hangt, ihr seid aIle ge
wandt genug, es auszufiihren, wenn nicht ein ungliicklicher 
Zufall das Aufspringen miBgliicken laBt. Weil dieser Zufall 
jeden Augenblick eintreten kann, deshalb will es die Eisen
bahnverwaltung nicht haben, und wir sind doch aIle sieher 
genug und kennen unsere korperliche Gewandtheit zur Ge
niige, um sie nicht gerade hier beweisen zu miissen.« Die Hilfe 
kommt dem Lehrer oft gerade von den Schiilern, denen der 
Unfug am ersten zuzutrauen ware; das hat natiirlich seinen 
psychologischen Grund, denn gerade diese, die die Geltung 
besonders brauchen, sind bestrebt, positiv mitzumachen, wenn 
man es ihnen nur irgendwie zutraut, und sie dazu ermutigt. 
Man kann sieher sein, wenn nun noch einer oder der andere 
es wagen will, daB die Kameraden ihm das entriistet ausreden 
werden. Hat man ein sehr schwieriges Kind darunter, welches 
vorlaufig nicht gewillt ist, auf irgendein Einwirken des 
Lehrers zu antworten, wird man sich schweren Herzens ent
sehlieBen miissen, das Kind von der Sehulfahrt auszuschlie
Ben. Man tut es mit dem vollen BewuBtsein, diesem Kind einen 
neuen Schaden zuzufiigen. Man muB das eine opfern, um die 
anderen zu behiiten. Wenn man das Kind ausschlieBen 
muBte, versuehe man durch Zwiegesprach ihm das Ziel und 
die Ursaehe seiner falsehen Handlungsweise zu zeigen, die 
Folgen nicht als eine MaBnahme des Lehrers, sondern als eine 
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Antwort der Wirklichkeit zu kennzeichnen. Man zerstore 
seinen Glauben, irgendwie durch sein Verhalten wirkliche 
Geltung erreichen zu konnen. Man ermutige es, ankniipfend an 
eine Leistung, die es sonst einmal irgendwie zuwege gebracht 
hat, und zeige ihm, »du brauchst nicht so abwegige Mittel zu 
wahlen dich zur Geltung zu bringen«. Ein langer miihsamer 
Weg fiir den Lehrer, oft lange ohne Erfolg, aber will man helfen, 
muB er gegangen werden. Niemals aber glaube man durch 
eine Ohrfeige oder AusschlieBung eine wirkliche Besserung 
erzielt zu haben, wenn man sich die Miihe gibt, kann man 
sich jeden Augenblick vom Gegenteil iiberzeugen. Der Lehrer 
aber, der auf dem Standpunkt steht, »meine Pflicht ist es, 
zu verbieten, und wenn das Kind ungehorsam ist, so strafe 
ich es, damit habe ich meine von mir verlangte Pflicht 
erfiillt und bin von weiterer Verantwortung frei«, irrt sich. 
Vor dem Gesetz mag das geniigen, aber die Verantwortung 
des Lehrers geht viel weiter; es gehort Mut dazu, Kinder zur 
Verantwortung zu erziehen. 

Kurz mochte ich noch auf die Schiilergerichte zu spre
chen kommen. Sie sind voIlkommen abzulehnen. Kinder 
konnen niemals die Einsicht in die Zusammenhange der ver
iibten Unart haben, wird es doch oft selbst dem psychologisch 
geschulten Lehrer schwer. Ohne diese Einsicht aber eine 
Strafe iiber den Kameraden verhangen diirfen, wird bei 
Kindem eine Uberheblichkeit groBziehen, die alles andere als 
eine Gemeinschaftsbereitschaft ist, ganz abgesehen davon, daB 
Strafe ja iiberhaupt abzulehnen ist. 

Eine allgemein an den Schulen iibliche, auch von den Be
horden verlangte Einrichtung ist die Wertung der schrift
lichen Arbeit nach einer bestimmten Zahlentabelle. Fiir den 
einfiihlenden Lehrer ist es traurig, zu beobachten, wie unge
heuer hart ein Kind die Tatsache trifft, daB es statt einer 3, 
einem geniigend, das es erwartet hat, ein mangelhaft, 4, 
oder gar ungeniigend, 5 bekommt. Es empfindet diese Wer
tung, ich mochte behaupten in jedem FaIle als eine unver
diente harte Strafe, es ist bereit, jede Entschuldigung, die es 
vor sich selbst irgendwie bestehen laBt, ins Feld zu fiihren. 
Viel, viel harter, als die Lehrer im allgemeinen ahnen, er
scheint solche Wertung dem Kinde. Ich bin der Uberzeugung, 
daB sie harter empfunden wird, als eine Strafe auf eine Un
art. Die Eltem wissen davon ein Lied zu singen, sind aber 
haufig an dieser Uberwertung der Noten durch die Kinder 
selbst schuld. Sie legen dies en Zensuren im Hinblick auf die 
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Versetzung einen zu groBen Wert beL Die Angst vor der 
schlechten Note kann die Lebenslinie eines Kindes vollig 
bestimmen, ich komme spater noch einmal bei der Bespre
chung des Ehrgeizes dar auf zuriick. Hier mochte ich nur 
nachdriicklich betonen, daB es gut ware, wie ja einsichts
volle Padagogen 1) schon friiher gefordert haben, wenn die 
Wertung in dieser Form ganz verschwande. Das Kind hat 
eine Arbeit zu schreiben, um zu iiben, nieht, um eine gute Note 
zu erlangen. Weil vielleicht einzelne Kinder mit ungesundem 
Ehrgeiz im Hinblick auf die zu erreichende Note Eins ihre 
Leistungen steigern werden, tut man einer groBen Zahl von 
anderen Schaden, entmutigt sie, treibt sie ganz in die Passivi
tat hinein. Man sollte dem Verlangen der Eltern, welche die 
Wertung der Arbeiten, manchmal aus groBer Besorgnis um 
die Versetzung, manchmal aus MiBtrauen gegen den Lehrer, 
haufig aus iibergroBem Ehrgeiz, um mit den Schulerfolgen 
der Kinder prunken zu kofl.nen, viel nachdriicklicher fordern, 
als sie der Lehrer fiir notig halt, nicht zu sehr nachgeben. 
Hier konnte auf Elternabenden aufklarend gewirkt werden. 
Das Vergleiehen der Arbeiten der Freundin der Tochter mit 
den Arbeiten des eigenen Kindes, das strenge Abwagen, hat 
die Lehrerin auch nieht parteiisch geurteilt, dazu das Unver
mogen, den Wert der verschiedenen Fehler beurteilen zu 
konnen, das zu Fehlurteilen fiihrt, treibt die Eltern in ein 
MiBtrauen zu den Lehrpersonen erst hinein. Schwere Be
schuldigungen sind die Folge. Das Kind erlebt alles mit, aber 
daB die Eltern einzig und allein dem Kinde mit diesem Er
lebnis, welches sie ihm vermitteln, schaden, weil es ihm das 
Vertrauen zu den Lehrern nimmt, ahnen sie nicht. 

Die Eltern konnen verlangen, daB sie rechtzeitig Nach
richt erhalten, wenn das Kind versagt. Sie haben Anspruch 
auf den Rat der Schule, was zu geschehen ist. Die Schule ist 
den Eltern dankbar, wenn sie dem Lehrer helfen zum Ver
standnis schwieriger Kinder. 1m iibrigen wird es geniigen 
miissen, wenn den Eltern am Ende des J ahres mitgeteilt wird, 
das Kind ist versetzt oder nicht versetzt. Bei einer Niehtver
setzung haben Lehrer und Eltern die Pflicht, das Kind davon 
zu iiberzeugen, daB die Niehtversetzung keine Strafe bedeutet. 
Selbst in dem Fall, wenn Faulheit und Nachlassigkeit des 
Kindes die Ursache des Zuriickbleibens sind, muB es zwar 

I) Dr. Hermann Buttner, »Zur Grundlegung des Erziehungs- und Unter
richtsbetriebs an 'unseren haheren Schulen. Marburg in Hessen, 191 I. 
N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung. 
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den Ernst der Lage begreifen lernen, aber es hat die Ermuti
gung nun frisch anzugreifen, sehr notig. Nie diirfen die Er
wachsenen vergessen sich zu fragen, warum ist dieses Kind 
faul und nachUi.ssig geworden? Auf jeden Fall empfindet es 
das Zuriickbleiben hart genug, ohne daB die Erwachsenen 
die Lage durch Vorwiirfe noch verscharfen. Es empfindet ein 
Sitzenbleiben selbst dann noch als driickend, wenn es dieses 
als Rache, aus Protest gegen Eltern und Lehrer notig hat, urn 
vor sich den Sieg iiber die Erwachsenen zu erleben. Dieser 
Sieg wird ihm restlos von den Erwachsenen zugestanden, 
wenn sie es nicht verstehen, die Lage fiir das Kind zu ent
giften, namlich das MiBlingen der Erreichung des Klassen
ziels vor dem Kinde nicht zu wichtig nehmen, sondern E!s 
zur Arbeit, die ja jetzt leichter ist, ermutigen. Hier wird von 
manchen Eltern noch viel gesiindigt. 

Wenn wir zusammenfassen, geben wir zu, die Strafe ist 
uberfliissig, unberechtigt und schadlich. Sie folgt jedesmal 
auf eine Einstellung des Kindes, fiir die dasselbe, da sie ja 
von den Erwachsenen verursacht wird, nichts kann. Die 
Strafe bedeutet Dressur, nicht Erziehung. Andererseits 
konnen wir ein Kind vor den niederdriickenden, als Strafe 
wirkenden Folgen seiner Handlungsweise nicht bewahren. 
Die positive Erziehung setzt ein mit der Ermutigung zur 
Leistung fur die Gemeinschaft, zum Mitmachen, sie versucht 
die erworbenen Minderwertigkeitsgefuhle durch Mut zum 
»Bessermachen« auszugleichen. Das Kind sieht bald ein: 
nicht der Lehrer steht hinter den ungliicklichen Folgen einer 
gemeinschaftsfeindlichen Handlung, sondern die Gemein
schaft, die Wirklichkeit. 1st diese Einsicht erreicht, so wird 
der Lehrer hierbei nur gewinnen. Das Vertrauen zum Lehrer, 
zum Erwachsenen ist dann vorhanden, die Kinder erleben den 
Lehrer als Mittelsperson zwischen sich und der ihnen noch 
fremden groBen Gemeinschaft. In diese groBe Gemeinschaft 
wollen sie sich eingliedern, so gut wie der Lehrer es tut. Sie 
kennen den Lehrer als Mitglied der Gemeinschaft, nicht als 
autoritativen Fiihrer. Sie sind dann bereit, die ihnen zur Ver
fiigung gestellte groBere Lebenserfahrung des Lehrers anzu
erkennen, sie zu benutzen. Es fehlt der Grund zur Protest
einstellung, der Lehrer kennt nur Gleichberechtigung, auch 
im Verhaltnis zu seinen Schiilern. Menschen sind beieinander, 
nicht Erwachsene mit iiberlegenen Kraften und Kinder, die 
sich ihrer Schwache wegen fiigen miissen, denn so empfindet 
es ein Kind. Die Kinder haben nicht notig, eine Uberlegen-



heit iiber den Lehrer beweisen zu wollen, da sie sich ihm 
gegeniiber ja nicht »Unten« fiihlen. 

Lob und Ermutigung 

Wie man von individualpsychologischen Erkenntnissen 
aus die Strafe ablehnen muB, so ist Lob und Belohnung iiber
fliissig, ja schadlich, verleitet zum Ehrgeiz, entmutigt die 
Schwacheren, die das Lob nicht erreichen konnen. Eine 
sachliche Feststellung, dies und das ist an der Arbeit richtig, 
das Zeigen der nachsten Aufgabe und kein Lob, sondern die 
Ermutigung, »wenn du das erste begriffen hast, wird dir das 
folgende nicht schwer fallen. Gelingt es wirklich nicht das 
erste Mal, gerat es beim zweiten oder dritten Mal, und sollte es 
noch langer dauern, ehe du es kannst, was schadet es, du 
muBt nur den Mut zum Oben nicht verlieren. Obung macht 
den Meister«. Wie stark aber solcher Ermutigung Wer
tungen wie »mangelhaft« und »ungeniigend« entgegenwirken 
miissen, moge man sich iiberlegen. 

Auch bei Besserung im Betragen ist nur einfach festzu
stellen: »Heute ist es dir gelungen dich zu beherrschen, du 
kannst es also doch leisten.« Nur nebensachlich mache man 
solche Bemerkungen in dem Sinne, daB eine selbstverstand
liche Pflicht erfiillt worden ist. Bemerkungen wie: »Du bist 
aber heute ein sehr braves Kind gewesen«, womoglich vor 
der ganzen Klasse gesagt, gehen viel zu weit. Sie sind eine 
Gefahr, daB das Kind sich zwar bestrebt, Musterkind zu 
werden, um das offentliche Lob vor den Kameraden zu ge
winnen, eine Vorzugsstellung einzunehmen, aber nicht, um 
in der Gemeinschaft niitzlich zu sein. Die Lebenslinie geht 
deutlich dann nach dem »Oben«, ein iiberspanntes Geltungs
streben nimmt das Kind als Gefahr fiir sich und andere in 
das Leben mit. 

Begabung 

Das groBte Hindernis, welches in der Schule der Ermuti
gung entgegensteht, ist die herkommliche, in weitesten 
Kreisen verbreitete Auffassung von erbli~her Begabung. 
Wir wissen heute, daB der Mensch mit seiner hereditaren 
,Konstitution alles mogliche mach en kann, daB er sich mit 
Berufung auf einen ererbten korperlichen Fehler einer Lei
stung entziehen kann, daB er andererseits gerade durch den 
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korperlichen Fehler veranlaBt wird, uberzukompensieren, ja, 
daB er es sogar zu Hochstleistungen bringen kann. Folgt man 
den modernen Vererbungsforschungen mit objektivem Ernst 
und kritischer Einstellung, so sieht man, daB die bisherigen 
Resultate die sehr wertvolle Erkenntnis gezeitigt haben, daB 
zwar die Anlage zur Konstitution vererbt wird, auch wohl die 
Farbung des Temperaments, aber durchaus nicht die Ver
pflichtung, dieser Anlage nachzugeben im Sinne einer be
stimmten charakterologischen Entwicklung. Die moderne 
Vererbungsforschung rechtfertigt uns in unserer Einstellung, 
daB wir berechtigt sind, bei der Erziehung praktisch die 
Anlagen des Menschen als nicht zu verschiedenartig voraus
zusetzen. 1m Gegenteil, allen Menschen scheint eine unge
meine GleichmaBigkeit der psychischen Veranlagung eigen 
zu sein, und es ist Sache des Milieus, die Bereitschaft fUr 
dieses oder jenes Gebiet zu entwickeln 1. SchlieBlich sprechen 
wir, wenn durch gunstige Lebensumstande der Mut zum 
besonderen Ueben vorhanden und erhalten ist, mit dem land
laufigen Ausdruck von den groBen Begabungen. Selbst der
jenige aber, der zum Problem der Vererbung unbeirrbar so 
steht, daB er die erbliche Veranlagung wie ein unentrinnbares 
Schicksal uber jedes Menschen Haupte schweben sieht, muB 
zugeben, daB in der Schule mit der Feststellung, »fur dieses 
oder jenes Fach nicht begabt«, haufig Schaden angerichtet 
wird. Es ist eine alltagliche Erfahrung, daB SchUler, die bei 
dem einen Lehrer in einem Fache versagen und fur unbegabt 
gelten, bei einem Lehrerwechsel plotzlich ihre Begabung ent
decken. »Du bist nicht begabt({, gibt dem Kinde eine gute 
Entschuldigung an die Hand fur die Nichtleistung, entmutigt 
es vollig. Es wird sogar hierdurch viel mehr entmutigt, als 
durch den Vorwurf der Faulheit. 1st es wirklich faul, dann hat 
es noch die Moglichkeit, durch FleiB das Ziel doch zu erreichen, 
ist es aber unbegabt, so sieht die Sache ziemlich hoffnungslos 
aus. UnbewuBt empfinden dies viele Eltern sehr gut, sie geben 
im allgemeinen leichter zu, daB ihr Kind faul sei, als daB es 
unbegabt seL Doch auch der umgekehrte Fall kommt vor, 
wenn es in die Lebensanschauung eines der Eltern paBt. 

Das Urteil, das Madchen ist im allgemeinen und im be
sonderen fUr Mathematik unbegabt, hort man in Elternkreisen 
haufiger, als von Lehrern. Wenn man sich die Muhe gibt, 

I) Nicht gemeint sind hier geistige Minderwertigkeiten, die durch schwere 
korperliche Defekte, zum Beispiel Gehirnerkrankungen, hervorgerufen 
sind. 
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der Ursache des Versagens in Mathematik eines sonst in 
wissenschaftlichen Fachern tiichtigen Madchens nachzu
gehen, so findet man gar nieht so selten, daB es immer wieder 
von der Mutter zu horen bekommt: »Wozu braucht ein Mad
chen Mathematik?« Eine Tochter, gerade wenn die Mutter ihr 
Vertrauen geniedt, wird sich natiirlich in diesem FaIle kaum 
mit der Mathematik besonders miihen, die Mutter sagt ja, 
es ist nieht notig. Die Mutter urteilt von ihrem Standpunkt 
richtig, sie ist eine tiichtige Frau und kommt gut durch, trotz
dem sie keine Ahnung von Mathematik hat, folglich braucht 
eine Frau die Mathematik nieht. - Es ist sieher schwer dieser 
Frau begreiflich zu machen, daB gerade das, was ihr an der 
allgemeinen Ausbildung fehlt, ihre starre Einstellung mit 
verschuldet hat. Die enge Abgeschlossenheit der Ehe der gut 
biirgerlichen Frau, die Einstellung des Mannes, die Frau ge
hort ins Haus, der sieh die Frau oft durchaus gern fiigt, 
verhindert auch spater eine Erweiterung des schon in der 
Jugend eng gehaltenen Gesichtskreises. Die Mutter wird un
geduldig, wenn sie die Hilfe der Tochter im Haushalt braucht, 
und das Madchen gerade bei der Mathematikarbeit sitztj ja, 
wenn es Franzosisch oder Englisch, Kunstgeschichte ist, das 
ist etwas anderes, mit diesen Kenntnissen laBt sich in der 
Gesellschaft etwas anfangen, da ist es begreiflich, daB Miihe 
darauf verwendet werden muB; aber mit Mathematik, - wie 
sollte ein junges Madchen je dazu kommen, ihren Tisch
nachbarn mit Mathematik unterhalten zu miissen. Gar im 
Haushalt ist Mathematik vollig iiberfliissig! Das Madchen 
hingegen, das ja nieht dumm ist, sieht bald ein, es gibt kein 
besseres Mittel, sieh vor der unbeliebten Hausarbeit zu driicken, 
als die ungeheuer schwere und Zeit erfordernde Mathematik
arbeit. Die Gedanken der Mutter sind so fort bei dem Protest 
gegen die Mathematik. Sie wird abgelenkt, sie wird blind 
gegen die eigentliche Ursache der Verweigerung der Hilfe von 
seiten der Tochter, namlich der Unlust zur Hausarbeit. 1st es 
dem Madchen zu verdenken, wenn es ganz zufrieden mit 
dieser geringen Begabung fiir Mathematik, die sich so schOn 
ausnutzen laBt, nicht aI1zu bereit ist, diese Sieherung aufzu
geben? DaB Mathematik nur ein Glied in der allgemein er
weiterten Kette der Frauenbildung ist, die das Madchen fiir 
die heute h6heren Anspriiche des Berufslebens und des Ehe
lebens tiichtig mach en solI, und daB auch dieses Glied im 
»GroBen und Ganzen« wichtig ist, sieht eine Mutter oft nicht 
ein, und so sorgt sie unbewuBt dafiir, daB ihr kluges Madchen 
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fur Mathematik »unbegabt« ist. Der Lehrer, der diese Zu
sammenhange sieht, und dem es gelingt, in taktvoller Weise, 
ohne die Mutter zu entwerten, der gegenuber eine Entwertung 
bestimmt ungerechtfertigt ware, die Entmutigung des Mad
chens zu beseitigen, hat dann oft sehr schnell eine auch fur 
Mathematik begabte Schulerin. 

Ein Lehrer, der von solchen Zusammenhangen nichts 
ahnt, der versaumt, das Kind arbeits- und schulbereit zu 
machen, findet sich mit den schlechten Resultaten seines 
doch sachlichen und guten Unterrichts ab - »Madchen sind 
eben selten fur Mathematik begabt«. Dieses VorurteiI aber 
hindert ihn wieder an der volligen Entfaltung seiner Krafte 
im Mathematikunterricht der Madchen. 

Eine ganze Reihe ahnlicher Hemmungen, die durch die 
Einstellung unserer Kultur bedingt sind, konnte man hinweg
raumen, eine ganze Reihe von Begabungen »Bereitschaften({ 
konnten frei werden, die jetzt verkummern. Man sollte in 
der Schularbeit nicht von einer ererbten Unfahigkeit, einer 
schwachen Begabung sprechen, auch nicht von einer er
erbten starken Begabung. Man legt damit bei sich selbst ein 
Vorurteil fest, das sich auf die Kinder ubertragt, und sie 
entmutigen muB. Es ist notig, statt dessen lieber die Verhalt
nisse, unter denen ein Kind aufwachst, zu untersuchen. Die 
Weltanschauung und die Lebensanschauung der Eltern und 
Lehrer sind ungemein wichtige Faktoren bei der Entwick
lung oder dem Zuruckbleiben der geistigen Krafte der Kinder. 
Man benutze die Leistungen der guten Schuler, zeige, auf 
welche Weise dieselben zu der Leistung gekommen sind, 
namlich in der Hauptsache durch Bereitschaft zum Ueben. 
Man verhindert damit zu gleicher Zeit die Uberschatzung 
der eigenen Begabung bei den Begabten, die Leistung wird 
dadurch, daB sie als nicht so schwer erreichbar hingestellt 
wird, nicht uberwertet, und doch erhalt der eigene Anteil 
an der Leistung, der Mut zur Arbeit die Wertung und die 
Wurdigung, die ihm zukommt. Heute geschieht es noch oft, 
daB der lernbereite Schuler glauben machen mochte, er 
arbeite nicht, ihm £liege sozusagen alles zu; das stimmt nie
mals, er macht nur nicht die aus der Entmutigung entstan
denen unzahligen Umwege der weniger Bereiten, die sich das 
Ziel, die Leistung nicht zutrauen, und auf den Umwegen 
schon liegen bleiben. Wenn der Lehrer aber erst einmal in 
dieser Art mit seinen Schul ern angefangen hat zu arbeiten, 
frei von der Voraussetzung, er habe begabte und unbegabte 



Schiiler, wird es ihm schwer werden, den Glauben an eine enge 
Begrenzung der Entwicklungsmoglichkeit des einzelnen, als 
eine durch die Vererbung begriindete Tatsache, aufrechtzu
erhalten. 

Der Ehrgeiz 

Ehrgeiz und iibertriebenes Geltungsstreben sind eng 
miteinander verbunden. Der Ehrgeiz ist ein Mittel, dessen 
sich der Mensch bedient, urn eine moglichst gHinzende Lei
stung hervorzubringen. Vermittelst dieser hofft er einen ange
sehenen erhohten Platz in der menschlichen Gesellschaft ein
nehmen zu konnen. Starke Empfindlichkeit gegen jeden MiB
erfolg zeichnet den Ehrgeizigen aus. Das Lampenfieber des 
Kiinstlers und die Furcht vor dem Examen sind Folgen des 
Ehrgeizes. Sie bilden die Sicherung, die der Mensch braucht, 
urn einen MiBerfolg oder auch nur eine mindere Leistung vor 
sich und anderen zu entschuldigen. In der Schule spieIt der 
Ehrgeiz eine groBe Rolle, sowohl bei den Schiilern als auch 
bei den Lehrern. Er ist bezeichnenderweise bei dem weib
lichen Geschlecht infolge der starker vorhandenen Minder
wertigkeitsgefUhle intensiver vertreten, als beim mannlichen. 
Bei Kindern und Jugendlichen kann man deutlich zwei Haupt
gruppen der Ehrgeizigen unterscheiden: diejenigen, denen es 
gelingt, durch den Ehrgeiz eine hervorragende Leistung zu er
reichen, und diejenigen, welche mit Mittelleistungen, eben 
weil sie ehrgeizig sind, nicht zufrieden, andererseits nicht den 
Mut aufbringen, in eiserner Arbeit und Ubung die Hochst
leistung zu erreichen und deshalb die Arbeit ganz aufgeben. 
Sie haben dann immer noch die Ausrede fUr sich - »ja, wenn 
ich arbeitete, wiirde ich die beste Leistung erreichen, aber ich 
arbeite nicht. Ich tue dem Lehrer, dem Vater nicht den Ge
fallen.« Mit dem letzten Gedanken wird zugleich das Macht
streben noch nach anderer Seite befriedigt, der Sieg iiber den 
Lehrer, oder den Vater, wenn letzterer namlich mochte, daB 
der Junge der beste ware, scheint erreicht und ist tatsach
lich erreicht. Dieser letzte Fall tritt natiirlich nur ein, wenn 
der Junge sich ohnehin imProtest zum Vater befindet. All die 
unendliche Miihe, die zu Hause und auch in der Schule auf
gewandt wird, urn ein so entmutigtes Kind zum Mitmachen 
zu bewegen, ist meist vergebens. Der Zwang, den es durch 
seine Passivitat auf die Erwachsenen ausiibt, sich mit ihm 
besonders und dauernd zu beschaftigen, befriedigt durchaus 
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das kranke Geltungsstreben eines so falsch eingestellten Kin
des. Gewohnlich haufen sich in solchem Falle die Erziehungs
fehler der Erwachsenen, es hort beispielsweise, es sei unbe
gabt. Immer sicherer wird es in der Ablehnung der von ihm 
verlangten Leistung. Auch die in der Schule iibliche Wertung 
der Leistung erweist sich wieder als ein schwerer Fehlgriff der 
heutigen Padagogik, als ein un mittel barer Anreiz zum Ehr
geiz mit seinen verschiedenartigsten Folgen. Ein Madchen, 
das miindlich im Englischen einigermaBen mitkam und, wenn 
es sich auch sehr langsam auBerte, doch mitmachte, ver
sagte schriftlich ganz und gar und zwar besonders bei den 
Klassenarbeiten, trotzdem man bei den voraufgegangenen 
Obungen den Eindruck hatte, daB es die verlangte Arbeit mit 
einiger Sicherheit beherrschte. Eine Riicksprache mit der 
Mutter brachte zutage, daB zu Hause mit allen Kunstgriffen 
gearbeitet wurde, um das Kind in den Ehrgeiz hineinzutreiben. 
Es wurde ihm gesagt: )Du bist es deiner Familie schuldig, 
bestes zu leisten.« Es wurden Belohnungen ausgesetzt, falls 
es eine gute Arbeit nach Hause brachte. Eine in der Schule 
mit mangelhaft zensierte Leistung erregte eine Katastrophe 
zu Hause, das Kind wurde vor dem jiingeren Bruder gede
miitigt, der ihm als Muster von Begabung hingestellt wurde, 
man sagte dem Madchen: »Warest du nur halb so begabt als 
dein Bruder.« Die drohende Nichtversetzung wurde als eine 
Niederlage vor der ganzen Verwandtschaft geschildert. 
Andererseits wurde jede gelungene Arbeit iiber Gebiihr ge
lobt, als Glanzleistung hingestelltj es wurde im Sinne einer 
falsch verstandenen Ermutigung ermuntert, das nachste Mal 
wieder eine so gute Arbeit zu schreiben. Die Folge war, daB 
das Madchen in einer entsetzlichen Angst vor jeder Klassen
arbeit, welche es den Ehrgeiz hatte, unbedingt mit »gut« schrei
ben zu wollen, vollig versagte. Die Arbeiten nahmen ein 
Geprage an, das nur noch mit Unsinn bezeichnet werden 
konnte, und eben dieser Unsinn, der in solcher Form auch 
nicht durch die sonstigen schwachen Leistungen des Mad
chens begriindet war, brachte die Lehrerin darauf, weiter 
nachzuforschen. Vor sich selbst, vor zu Hause, vor der 
Lehrerin entschuldigte das Madchen die schlechte Leistung 
mit der groBen Angst. Es konnte natiirlich nicht wissen, daB 
diese Angst ihre Ursache im Ehrgeiz hatte. Es sagte sich zur 
Rettung seines Geltungsstrebens: »Ich bin nicht unbegabt, 
ich bin ebenso begabt wie der Bruder, mich hindert nur die 
Angst.« Die Furcht gebrauchte es als Sicherung gegen die 



gute Leistung, die es sich eben nicht zutraute. Das Madchen 
konnte eine gute Leistung, wei! es aus Privatunterricht plotz
lich in die groBe fremde Klasse versetzt wurde, noch gar 
nicht hervorbringen. Es war ihm selbst nicht zum Verstand
nis gekommen, daB es naturgemaB erst allmahlich den Auf
gaben der Klassen gerecht werden konnte. Die Erwachsenen 
hatten von ihm zu Hause gute Leistungen erwartet und iiber
werteten nun die schlechten in der gleichen Einsichtslosig
keit wie das Kind. Sie hatten ihm das Ziel vor Augen gestellt, 
eine gute, eine beste Schiilerin zu sein. 

Die Arbeiten besserten sich von dem Augenblicke an, als 
die Lehrerin das Madchen durch Riicksprache iiberzeugte, daB 
die Wertung unter der Arbeit eine Nebensache bedeute, daB 
die Hauptsache sei, es iibe, daB es durchaus nicht notig sei, 
gleich eine gute Arbeit zu schreiben. Dem Madchen wurde 
erklart, auch eine Arbeit, die noch mit »mangelhaft« bezeich
net werden miiBte, konne einen Fortschritt bedeuten. Der 
Fortschritt aber sei das Wichtige und nicht die Nummer. 
Die Lehrerirt ging noch weiter und zensierte eine schlechte 
Arbeit dieses Madchens nicht, sie zeigte zwar die vorhandenen 
Mangel der Arbeit, gab aber die Arbeit nur mit einem er
mutigenden Wort zuriick, ohne schriftliches Urteil. Da es 
moglich war, die hausliche Umgebung zu beeinflussen, so daB 
das Madchen richtige Hilfe und Ermutigung zu Hause be
kam, und daB man ablieB von iibertriebener Wertung der 
Schularbeit, ihm die Ruhe gonnte zu langsamer geistiger 
Entwicklung, faBte das Madchen hmgsam und ganz allmah
lich Mut zum Mitmachen, zum Uben. Ganz allmahlich sieht es 
ein, daB das Leben, die Schule kein »Oben« von ihm verlangt, 
sondern ein Mittun. Gering ist der Fortschritt, der zu sehen 
ist, haufig sind die Riickfalle. Aber es geht doch stetig vor
warts, und es besteht begriindete Aussicht, das Kind im Laufe 
der Schuljahre aus seinen Schwierigkeiten herauszuholen. 

Aber auch Schiiler, denen es gelingt, vermittelst des 
Ehrgeizes ihre Leistungen so zu steigern, daB sie ein »Oben« in 
der Schule damit erreichen, schadigen ihre Leistungen. Sie 
begniigen sich nicht mit dem Erreichten, ihr Bestreben geht 
dahin, iiber alle hinaus zu wollen, mehr zu leisten noch als 
der Lehrer. Das gelingt nun nicht so leicht. Die Entwertung 
des Lehrers wird als erstes fiktives Mittel, welches sich am 
Ieichtesten anwenden laBt, zu Hilfe genommen. Dann aber 
werden mit Absicht verzerrte, gemeinschaftsfeindliche Le
bensanschauungen, wo es irgend geht, dem Lehrer entgegen-
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gehalten. Es wird versucht, den Lehrer mit einer unfrucht
baren Diskussion festzuhalten. Der »Hohenmensch«, der 
»Einzelmensch« wird als »Ideal« des Menschentums hinge
stellt, immer mit dem Versuch, dem Lehrer auf geschickte 
Weise beizubringen, wie armselig er doch selbst sei mit dem 
taglichen Einerlei seiner Arbeit, und wie man es bereits fiihle, 
man sei zu ganz etwas anderem geboren, werde weit Hoheres 
erreichen. Dazu gehort aber natiirlich, daB man schon in der 
Schule iibt, iiber die anderen hinauszukommen. Ob die An
schauungen, die der Jugendliche entwickelt, irgendeinen 
Sinn haben, kiimmert ihn wenig, wenn sie nur anders sind 
als die EinstelIung, die man von ihm erwartet, wenn sie nur 
recht viel Protest erregen. So ist er doch nicht zu iibersehen, 
man kiimmert sich urn ihn, er riickt in den Vordergrund. Auch 
eine briiske Zurechtweisung ist ihm im tiefsten Innern recht, 
gibt sie ihm doch das Recht, sich ganz von der Gemeinschaft 
auszuschlieBen, sich vorzuliigen, Einsamkeit sei eben das 
Schicksal alIer groBen Geister. Leider nur, - Einsamkeit er
tragt der Mensch nicht lange, am wenigsten der Jugendliche. 
Auch zur Einsamkeit braucht man einen zweiten, dem man 
die Einsamkeit zeigen kann, der sie bewundert und wertet. 
Kleine Scheingemeinschaften bilden sich, und haufig wird 
man beobachten, daB der entmutigte Ehrgeizige sich einen 
schwacheren Kameraden sucht, dem er leicht als mutiges 
Vorbild erscheinen kann, und daB der schwachere Kamerad 
sich durch die Beachtung des begabten »Einzelmenschen« 
gehoben fiihlend, gern Gefolgschaft leistet. Bis zur Homo
sexualitat kann solche Freundschaft gehen. Die ehrgeizige 
Einstellung wird besonders gefahrlich in den Pubertatsjahren, 
wo die Unsicherheit gegeniiber den Aufgaben der Ge
schlechtsrolIe dazu kommt, und wo der ehrgeizige Knabe die 
Niederlage der Frau gegeniiber fiirchtet, mehr als ein anderer, 
und das ehrgeizige Madchen, welches in der Frauenrolle ein 
»Unten« erblickt, starker in den »mannlichen Protest« hinein
gerat, als seine Kameradin. 

Fallt aber die Freundschaft einmal auf einen gleichein
gestelIten, gleichbefiihigten Kameraden, so dauert die Freund
schaft nicht lange. Gegenseitig sich gel ten lassen k6nnen sie 
nicht. Dieser MiBerfolg bestarkt sie wieder in ihrer Meinung: 
nur alIein kommt der Mensch auf die Hohe. Schopenhauer 
ist ein beliebter Lesestoff dieser Jugendlichen. Hin und 
wieder finden sie einen Erzieher, der selbst unsicher, in ihnen 
die kommenden Fiihrer der Menschheit zu sehen vermeint. 

Bello t, Individualpsychologie lind Schule 4 
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Ihn idealisieren diese Jugendlichen gern, fiihlen sich ge
hoben durch die Freundschaft des reifen Mannes oder der 
reifen Frau. Beide Teile wandeln aber am Abgrund. Wynekens 
und Bliihers Schicksal zeigen es uns deutlich. 

Der Lehrer, der mit solchem Jugendlichen zu tun hat, 
steht der schwierigsten Aufgabe gegeniiber. Es ist ihm noch 
schwerer beizukommen, als einem jungen Menschen, der sich 
auf die Nichtleistung eingestellt hat. Von Heilung, die wir 
versuchen wollen, miissen wir hier sprechen, Milieubedin
gungen haben diese Neurose verursacht, Erziehungsfehler, 
die oft weit zuriickliegen. Voraussetzung zu einem gliick
lichen Gelingen der Heilung ist die vollige Anerkennung 
eines solchen, immer besonders empfindlich eingestellten 
Jugendlichen, als gleichwertigen Menschen. Der Lehrer ver
meide unbedingt jede Autoritatseinstellung. Man gehe freund
lich und durchaus ernsthaft, niemals mit Ironie, auf die vor
gebrachten Ansichten des Jugendlichen ein. Eine ganz 
schlimme Wirkung hat die Ironie auf die Menschen. Ein sehr 
starkes MinderwertigkeitsgefUhllost sie aus. So fort zieht sich 
der Jugendliche, wie eine Schnecke in ihr Haus, in sich selbst 
zuriick, urn im Innersten seine ganze Umgebung zu ent
werten. Ironie gebrauchen jiingere Madchenschullehrer gern, 
wenn sie sich selbst der Klasse gegeniiber unsicher fUhlen, 
weil sie meinen, in dem fast augenblicklich erfolgenden Riick
zug der Madchen einen Erfolg buchen zu konnen. 

Ob man nun dem Jugendlichen gleich an seinem eigenen 
Benehmen vorsichtig Einsicht in seine fiktive Lebensauf
fassung vermittelt, oder ob man lieber unpersonlich an Bei
spielen, welche man aus dem Leben, aus der Geschichte, aus 
der Literatur her holt, ein fiktives Ziel, die Gemeinschafts
feindlichkeit eines Menschen, die untauglichen Mittel, welche 
er anwendet urn nach »Oben« zu kommen, zeigt, wird eben 
so sehr von der Personlichkeit des Lehrers, als auch von der 
Personlichkeit des Schiilers abhangen. Mancher Jugendliche 
vertragt ein Riihren an sein eigenes Innere vorlaufig nicht; 
mancher verlangt sofort nach der Erklarung personlich er
lebter Schwierigkeiten. Niemals braucht man sich von oft 
mit groBer Gewandtheit vorgebrachten Einwanden entmutigen 
zu lassen. Es ist einfach die Form, in der sich der Jugendliche 
mit den fUr ihn neuen und nicht bequemen Dingen aus
einandersetzt. Bald erlebt der Erzieher, wie der jungeMensch, 
der ihm eben noch Stein und Bein Opposition gemacht hat, 
bei der nachsten Gelegenheit andern gegeniiber bereits als 
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eigene Erkenntnisse verteidigt, was er vor kurzem selbst noch 
nicht anerkennen wollte. Dann kann der Lehrer, der Er
zieher beruhigt sein, der erste Schritt zur Gesundung ist ge
t~n. Sehr vorsichtig muB der Erzieher aber sich selbst hiiten, 
er dad keinerlei Siegesgefiihl zur Schau tragen, jede leise, wenn 
auch anerkennende Verwunderung iiber die Anderung der 
Auffassung kann yom UbeI sein. Einen Riickfall, manchmal 
nicht wieder gut zu machen, wird man dann erleben. Bei 
neuer Gelegenheit zur Unterhaltung wird das Gesprach ein
fach, wie selbstverstandIich, auf der neuen Basis weiter
gefiihrt. Niemals dad der Lehrer seine Uberzeugung auf
zwingen wollen. Die Entscheidung, ob Annahme oder Ab
lehnung einer Lebensanschauung muB der Jugendliche selbst 
treffen, er muB selbst die Verantwortung tragen. MiBgliickte 
Versuche, und wie leicht miBgliicken diese ersten zogemden 
Schritte, den Weg zur Gemeinschaft zu finden, werden sonst 
unfehlbar dem Rat erteilenden Lehrer in die Schuhe ge
schoben, damit erhalt der Jugendliche einen Beweis: der 
Lehrer, der Erzieher hat unrecht, und ich habe recht. Auch 
die besondere Beachtung des Lehrers, die dieser schwierigen 
SchiiMm gegeniiber aufbringen muB, dad der Jugendliche 
nicht merken. Der Lehrer ist fUr ihn da, freundlich und 
achtungsvoll, bereit, ihn ernst zu nehmen, aber er ist nicht 
besonders fiir ihn da, nicht mehr als fiir jeden anderen 
Schiiler auch. 

Leicht zu erkennen ist die hemmende und schadigende 
Wirkung des Ehrgeizes beim Sport, und merkwiirdigerweise 
ist gerade hier die Meinung weit verbreitet, ohne Ehrgeiz der 
Beteiligten seien Leistungen im Wettkampf nicht moglich. 
Die Leibesiibungen spiel en heute mit Recht eine groBe Rolle 
im Schulleben. Sie werden aber vieI zu wenig ausgenutzt aIs 
Gelegenheit, urn hinter die psychische Einstellung der ein
zelnen Kinder und Jugendlichen zu kommen. 

Wenn wir yom »Ganzen« ausgehen, Leib-Seele aIs etwas 
Untrennbares, voneinander Abhangiges betrachten in all ihren 
AuBerungen, wie die Edahrung uns Iehrt vorgehen zu miissen, 
so besteht zwischen korperlichen und geistigen Leistungen 
ein Zusammenhang, dem wir nachzuforschen haben. Eine 
Organminderwertigkeit, zum Beispiel Linkshandigkeit, ver
anlaBt ein Kind, gezwungen durch unsere auf Rechtshandig
keit eingestellte Kultur, im allgemeinen mehr zu iiben, 
als der Rechtshander das braucht. Es erreicht die Fertigkeit 
des rechtss~itigen Menschen erst nach verhaltnismaBig 
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groBerer Ubung. Durch die Einstellung auf groBere Ubung 
bekommt es einen kleinen Vorsprung, nachdem es die nor
male Leistung erreicht hat, das ermutigt es zum Weiteriiben. 
Der Ballwurf mit der linken Hand ist ihm gut gelungen, es 
hat mehr erreicht als die Kameraden, die normal rechts
seitig sind. Es bekommt Mut und Lust zu allen sportlichen 
Ubungen, wird ein guter Liiufer, Springer usw. Es braucht 
nun nur einige kleine MiBerfolge in bezug auf die wissen
schaftlichen Fiicher zu erleben, so rettet es sich mit seinem 
Geltungsstreben auf das sportliche Gebiet, wo ihm leichte 
Erfolge winken und lehnt die wissenschaftlichen Fiicher mehr 
und mehr abo J e ehrgeiziger es ist, desto einseitiger wird es 
werden. Durch diesen Ehrgeiz aber hindert er sich wieder 
selbst an den fUr es erreichbaren Hochstleistungen, was am 
deutlichsten bei Wettkiimpfen zutage tritt. Das Startfieber 
braucht es als Entschuldigung fUr sich und vor anderen, 
wenn eine Leistung als Hochstleistung nicht gelingt. Die
jenigen, welche beim Uben mit ihren Leistungen oft gar nicht 
so sehr hervorragen, die mitmachen, ohne zu sehr auf den 
Sieg erpicht zu sein, sind frei yom Startfieber, und man erlebt 
von solchen Jugendlichen Uberraschungssiege, die natiirlich 
die Betreffenden zum W eiterii ben ermutigen. Wir find en solche 
richtig auf den Wettkampf eingestellte Jugendliche hiiufiger 
unter den auch im wissenschaftlichen Unterricht leistungs
fiihigen Schiilern, als unter den sogenannten »Unbegabten«. 
Sie sind weniger ehrgeizig, verteilen ihre Kriifte gleich
miiBiger auf aIle Gebiete, weil eine Hochstleistung, die iiber 
andere hinausgeht, sie nicht so sehr lockt, ihnen fiir die 
Wertung ihrer Personlichkeit nicht notig scheint. Ihr Selbst
vertrauen ist gesund, sie bediirfen nicht des immer wieder
holten Beweises ihrer Leistungsfiihigkeit. 

Wie eine vollig falsch angelegte Ermutigung, die darauf 
hinauslief, den Ehrgeiz zu wecken, zu geringerer Leistung 
fUhren kann, mochte ich an folgendem Beispiel zeigen: 

Zwei Miidchenmannschaften, aus zwolf- und dreizehn
jiihrigen Miidchen bestehend, liefen in einer Staffette mit, 
und hatten beide vor allen anderen Teilnehmenden gleiche 
Aussichten auf den Sieg. Bei der einen Mannschaft wurde nun 
versucht, den Mut zum Sieg dadurch zu heben, daB man den 
Gegner entwertete, ihn als minderwertig, als schlecht aus
gebildet hinstellte. Leider ein vielgebrauchtes und beliebtes, 
aber sehr unbrauchbares Mittel den Sieg selbst in die Hiinde 
zu bekommen. Es wurde nicht versiiumt, zu versuchen, die 
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Gegnerinnen zu entmutigen und ihnen zu sagen: »Ihr konnt 
ja gar nicht laufen, eure Technik ist falsch, Herr S. sagt es 
auch.« Der Kampf verlief folgendermaBen: die Mannschaft, 
die entmutigt werden sallte, erwarb richtig ein Minderwertig
keitsgefiihl, aber da es mutige Madchen waren, die sich auf 
ihre Ubung verlieBen und von denen bis dahin nichts weiter 
verlangt worden war, als daB sie ihre Krafte einsetzen sollten, 
so gut sie konnten, denen es nicht als das Wichtigste hinge
stellt worden war, daB sie die erste Gruppe wiirden, versuehten 
ihr eben erworbenes MinderwertigkeitsgefUhl durch erhohte 
Leistung auszugleichen und gingen iiberlegen durchs Ziel. 
Die Krafte der beiden Mannschaften waren ungleich gewor
den, wei! den einen gesagt worden war, »ihr miiBt siegen, und 
ihr werdet auch siegen, denn eure Gegnerinnen konnen 
nichts«. Die Lage war nun fUr die ehrgeizigen Madchen so, 
daB eine doeh immerhin mogliche Niederlage einer Gegner
sehaft gegeniiber, die minderwertig war, viel schwerer ins 
Gewicht fiel, als wenn man eine gleichwertige Gegnerin an
erkannt hatte. Das Startfieber muBte sich bei der ehrgeizigen 
Einstellung und bei der Unmoglichkeit der Zusicherung des 
unbedingt sicheren Sieges vergroBern und hemmend wirken, 
das bedeutete aber fUr die Gegnerinnen, denen es gelang, ein 
Minderwertigkeitsgefiihl gliicklich zu kompensieren, einen 
Gewinn. Aueh die Siegerinnen waren in Gefahr, denn es be
stand die Moglichkeit, daB der Korper die plOtzlieh gestei
gerten Anspriiche, die die Psyche von ihm verlangte, nicht 
vertrug, und es dadurch zu einer korperlichen Schadigung 
hatte kommen konnen. Bei diesen kdiftigen und gesunden 
Madehen ging es ahne Sehaden abo 

Ehrgeiz kann wahl einmal zur Hochstleistung fiihren; 
wie man aber gerade an diesem Beispiel sieht, fUhrt er ebenso 
leicht zur Niederlage. Der Erfolg hangt namlich nicht von 
der Personlichkeit allein ab, sandern davon, ab in einem vor
kommenden Falle die BegleitumsUinde giinstige sind. Immer 
aber bleibt der Versuch, vermittelst des Ehrgeizes zur Uber
leistung zu kommen, ein Gliieksspiel. 

Man muB wahl nun fragen, gehort der sportliche Wett
kampf iiberhaupt in die Schule? Ieh mochte bejahend ant
worten, mit der Einschriinkung, daB es eben alles dar auf an
kommt, wie der Leiter der sportlichen Ubungen sich zu dec 
Sache steIlt. 1st er selbst ehrgeizig, wird es unbedingt den 
Kindern zum Schaden gereichen. Andererseits kann ein 
gemeinschaftsbereiter J ugendleiter gerade bei den spart-
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lichen Spielen und Kampfen der J ugendlichen ungemein 
viel zur Erziehung zur Gemeinschaft beitragen. Der einzelne 
lernt eine Niederlage ertragen, ja er lernt mit Aussicht auf eine 
sichere Niederlage in den Wettkampf gehen, nur um sich 
zu iiben in der fiir ihn erreichbaren Hochstleistung. Die Nie
derlage droht immer, sie droht nicht nur dem einzelnen, 
nein auch der ganzen Schule. Man hat sich damit abzufinden 
in ehrlicher Anerkennung der iiberlegenen Krafte des andern, 
ohne gleich in wildes Entwerten auszubrechen, wie man es 
leider so oft hort. Auch der Sieger wird zur Riicksichtnahme 
auf den Gegner erzogen, weiB er doch, wie leicht es das 
nachste Mal anders aussehen kann. Wenn von keiner Seite 
die Jugendlichen in den Ehrgeiz hineingetrieben werden, 
wenn sie zu den Wettkampfen gehen in der Absicht, durch 
das Messen mit anderen ihre Krafte zu iiben, gegenseitig 
voneinander zu lernen, was zu lernen irgend moglich ist, haben 
diese Wettkampfe noch den Vorteil, daB sie den Kreis der 
Gemeinschaft groBer ziehen, iiber die eigene Klasse, die 
eigene Schule hinaus. J e weiter aber der Kreis wird, mit dem 
der Jugendliche in Beriihrung kommt auf den ihn angehen
den Gebieten, eine desto bess ere Vorbereitung fUrs Leben, fUr 
die Wirklichkeit gewahren wir ihm. Die Gefahr der korper
lichen Uberanstrengung erscheint ohne ehrgeiziges iiber
spanntes Geltungsstreben ausgeschlossen. J eder wird sein 
Bestes geben wollen, aber da Sieg und Niederlage nicht iiber
wertet werden, wird kaum eine Einstellung der Psyche er
folgen, die vom Korper mehr verlangt, als er gerade in dem 
betreffenden Stadium seines Wachstums hergeben kann. Der 
Jugendliche muB aber seine ihm mogliche Hochstleistung 
zu erreichen suchen, soIl Herz und Lunge den Wachstums
anreiz durch die Psyche erhalten, dessen die Organe in den 
Jahren der korperlichen Entwicklung des Jugendlichen be
diiden. 

Auch zur Aufgabe der Ermutigung ist hier manches zu 
sagen. Wenn ich ein Kind oder einen Jugendlichen beobachte, 
der mit voller Aufmerksamkeit, mit groBtmoglicher Kon
zentration, mit schneller, richtiger Uberlegung, mit Ent
schluBfahigkeit, mit unverriickbarer Zielsicherheit als Mit
glied einer Schlagballmannschaft seinen Platz ausfiiIlt, so 
will es mir unmoglich erscheinen, daB er in wissenschaftlichen 
Fachern in gerade all diesen Eigenschaften versagen sollte, 
und doch tut es das manchmal vollstandig. Gewohnlich wird 
diese Tatsache der mangelnden Begabung in die Schuhe ge-
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schoben. Dieser Jugendliche aber hat alles, was ihm auch 
in der wissenschaftlichen Arbeit den Erfolg sichern konnte, 
es fehlt ihm nur eines, das Ausschlaggebende, der Mut. Auch 
hierbei zeigt sich: der Mut des Soldaten in der Schlacht be
deutet noch lange nicht den Mut der Wirklichkeit, zum Leben. 
Der Jugendliche gleicht sein Minderwertigkeitsgefiihl, sein 
geringes Selbstvertrauen mit Leistungen auf sportlichem Ge
biet aus. Er verriit damit aber unbewuBt seine geistige Be
fiihigung. Sache des geschickten Erziehers ist es nun, dem 
Jugendlichen immer wieder klar zu machen, wer so aufmerk
sam eine Stunde lang ein anstrengendes Spiel verfolgen und 
mitmachen kann, dem ist es auch moglich, einer Unterrichts
stunde zu folgen. Fiingt das Kind, der J ugendliche dann an, an
zupacken, ist es von groBer Wichttigkeit, ihm die notigen 
Hilfen zum Nachholen des Versiiumten irgendwie an die 
Hand zu geben. Hiiufig liiuft niimlich die Sache so, daB der 
Jugendliche seine ersten schwachen Versuche infolge der 
lange versiiumten Ubung mit einem MiBerfolg buBt. Der Wille 
zur Leistung macht noch nicht die Leistung. Das muB man 
so fort zeigen, aber auch den Versuch nachdrucklich aner
kennen und ermutigen: »Allmiihlich kommst du so ans Ziel, 
genau wie du deine Erfolge auf sportlichem Gebiet doch deiner 
unermudlichen Ubung verdankst.« 

Der junge Mensch und seine Umgebung sind ein »Gan
zes({. J eder Teil der LebensiiuBerung des J ugendlichen ist auf 
dieses »Ganze({ bezogen. Der Lehrer ahnt gar nicht, was er 
fur Moglichkeiten zur Bereitmachung seiner Schuler fur 
sein Fach aus der Hand gibt, wenn er sich nicht urn moglichst 
viele, also auch urn die sportlichen Interessen der Jugend
lichen kummert, welche heute einen groBen Platz in dem 
Leben der meisten jungen Menschen einnehmen. 

Trotz und Luge 

Unter den, infolge ihrer groBen Unsicherheit der Um
gebung gegenuber, gern von den Kindern gewahlten, und 
doch hochst unbrauchbaren Mitteln, stehen in der Schule 
neben dem Ehrgeiz Trotz und Luge an erster Stelle. Trotz 
ist yom Standpunkt des Kindes aus gesehen ein brauchbares 
Mittel, urn sich dem Erwachsenen gegenuber durchzusetzen, 
ihn in Wut zu bringen, einen Sieg zu erleben. Das unrichtige 
Benehmen des Erwachsenen bei Trotzeinstellung des Kindes 
liiBt dieses die Erfahrung machen, es hiitte wirklich damit eine 



Moglichkeit sieh durchzusetzen, sieh nach »Oben« zu brin
gen. J e mehr Unkosten es dabei auf sich nehmen muB, selbst 
Schlage, desto baher wertet es den Sieg. Es miBt namlich an 
der Harte der Strafe die Wut des Erwachsenen. J e alter ein 
Kind wird, urn so sicherer versagen alle Gewaltmittel; bei 
den alteren Jugendlichen bleibt auch der scheinbare Erfolg 
der auBeren Unterwerfung vollig aus. Es gibt in der Haupt
sache nur eine mogliche Behandlung im Augenblick des 
trotzigen Protestes, und das ist bei groBter Ruhe und Freund
lichkeit eine vollige Niehtbeachtung des Trotzes. 

Es ist Zeichenstunde in der Quinta einer Madchenschule. 
Auf den Fensterbrettern stehen BlumenstrauBe, von den 
Kindern mitgebracht, urn als Vorbild fiir das Zeiehnen und 
Malen zu dienen. Die Lehrerin freut sich iiber die Blumen, 
ohne zu fragen, wer sie mitgebracht hat; es wird als selbst
verstandlich vorausgesetzt, daB diejenigen Kinder, welche 
Blumen im Garten haben, sie auch fiir die andern mitbringen. 
Es wird beschlossen, Stiefmiitterchen zu malen. Die Lehrerin 
nimmt einen groBen Strau(3 Stiefmiitterchen, verteilt sie an 
die Schiilerinnen, und man fangt emsig an zu arbeiten. Die 
Lehrerin bemerkt aber zu ihrem Erstaunen, nachdem sie sich 
kurze Zeit mit einigen Schiilerinnen beschaftigt hat, daB die 
verteilten Stiefmiitterchen alle wieder verschwunden sind, 
und die Kinder die Bliiten aus dem Gedachtnis zeichnen. 
Auf eine Frage bekommt sie die Auskunft: Gretchen hat die 
Stiefmiitterchen mitgebracht, aber sie will sie uns nicht geben, 
sie hat sie alle wieder eingesammelt. Die Lehrerin fragt das 
Kind: »Mochtest du uns die Stiefmiitterchen wirklich nicht 
geben, was hast du fiir einen Grund?« Es kommt keine Ant
wort, aber das ganze Gretchen mit den finsteren trotzigen 
Augen, den vorgeschobenen Lippen, bis zu den fest iiber
einander gekrampften Beinchen sagt der Lehrerin ein deut
liches »Nein«. Es sagt weiter, stumm, aber durch ausdrucks
vollste Miene: »Warum? - das geht dieh gar nichts an, -« 
und, »ieh bin bereit den Kampf aufzunehmen.« Die Lehrerin 
tut Gretchen den Gefallen nicht, sie sagt nur freundlich: »Ach, 
ieh weiB, du willst die Blumen sieher noch verschenken und 
fiirchtest, sie konnten beschadigt werden. Aber wir haben 
ja noch andere Blumen, behalte deine ruhig.« - Die Lehrerin 
wendet sich den anderen Kindern wieder zu. Gretchen, das 
sonst zu den munteren unruhigen Kindern gehort, sitzt 
ganz still, ohne rechts und links zu gucken, und versteckt 
ihre auBerst ungemiitliche Lage hinter eifriger Arbeit. Sie ist 
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durch ihr Benehmen in eine Vereinsamung geraten, sie ist 
durch eigene Schuld ausgeschlossen von der Klasse, das er
tragt sie nicht lange. Mit einer trotzigen, unartigen Bewegung 
schiebt sie den neben ihr arbeitenden Kindern ihre Blumen 
wieder hin. Aber die Lehrerin weist jetzt die Blumen zuriick 
und sagt: »Nein, Gretchen, wir wollen dir heute deine Blumen 
nicht nehmen, wir haben ja genug andere.« G. bleibt im 
weiteren Verlauf der Stunde still und gedriickt und ver
schwindet nach SchluB des Unterrichts auffallend schnell aus 
der Klasse, sie will einer Aussprache mit der Lehrerin, der 
gegeniiber sie sich plotzlich sehr unsicher fiihlt, aus dem 
Wege gehen. 

Die Lehrerin kennt die Stellung des Kindes in der 
Familie. Sie weiB, daB G. es nicht leicht hat sich zu behaupten, 
als einzigstes Madchen unter vier Briidern. Sie war zudem 
acht Jahre lang die J iingste, was ihr eine gewisse Vorzugs
stellung einraumte, dieser ging sie verlustig, als das kleine 
Briiderchen eintraf. G. antwortet auf diese Verhaltnisse mit 
einem starken Geltungsstreben. 

Erfreut iiber den schonen StiefmiitterchenstrauB bringt 
G. ihn in die Schule, aber sie begniigt sich nicht damit, ihn wie 
die anderen Kinder es tun, einfach der Klasse zur Verfiigung 
zu stellen j sie will, daB die Lehrerin erfahrt, sie, gerade sie 
habe den schonen StrauB mitgebracht. Manchmal kommt es 
wohl vor, daB eine von den Madchen der Lehrerin erzahlt, 
diesen StrauB hat Trude oder Kate oder wer es gerade war, 
mitgebracht. Das geschah in diesem Falle nicht, und nun 
verfallt G., deren Geltungsstreben durch den MiBerfolg ver
starkt ist, und der nun die einfache Bestatigung der Lehrerin: 
»So, du hast den StrauB mitgebracht, er ist schon, wir danken 
dir dafiir«, die erfolgt ware, wenn G. gesagt hatte: »Der 
StrauB ist aus unserem Garten«, nicht mehr genugte, auf 
ein sehr ungliickliches und unbrauchbares Mittel, sich die 
Beachtung der Lehrerin zu sichern. Sie gibt sich eine Einzel
stellung in der Klasse und gebraucht den Trotz, urn einen 
Konflikt mit der Lehrerin hervorzurufen. 

Das Benehmen des Kindes zeigte, daB die unvermeid
liche Niederlage, die es erlitten, das ganzliche Fehlschlagen 
all seiner klug berechneten MaBnahmen, durch die es zur 
besonderen Geltung zu kommen hoffte, als harte Strafe 
empfunden wurde. Diese Erfahrung kann dem Kinde nicht 
erspart werden. Die Lehrerin, die sich nicht aus der Ruhe 
bringen lieB, nicht argern lieB, die Gefahrtinnen, die leicht 



auf die Blumen verziehteten, die vollig nebensachliche Be
handlung der ganzen Angelegenheit verhinderten das sieh 
»Oben« fuhlen des Kindes. Es blieb »Unten«. 

Es ist selbstverstandlich, daB die Lehrerin Gelegenheit 
nahm mit dem Kinde uber den Vorgang zu sprechen. Es ist 
wiehtig, daB das Kind erkennt, nieht die Lehrerin verhangte 
eine Strafe, sondern es selbst schloB sieh aus der Gemeinschaft 
aus und litt darunter, wie jeder Mensch leidet, der sieh allein 
stellt. Am besten erfolgt eine solche Aussprache im AnschluB 
an eine Leistung, die dem Kinde irgendwie gelingt, und die 
man gleieh zum Ausgangspunkt der Ermutigung benutzen 
kann. Das Kind muB erfahren, auf das »Mitmachen« kommt 
es an, nieht auf das »Oben« sein. Das Mitmachen aber ist 
vielleiehter zu schaffen als das »Oben« sein. Manchmal gibt 
ein Kind ganz zutraulich dem Lehrer sehr bald recht. Es ist 
aber auch kein MiBerfolg fur den Lehrer, wenn das Kind nieht 
ohne wei teres zustimmt, das erlaubt ihm oft s'ein krankes Gel
tungsstreben nieht. Der Lehrer kann beruhigt sein, das Kind 
uberlegt sich den Fall doch, und bei der nachsten Gelegenheit 
merkt man einen kleinen Fortschritt zur Gemeinschafts
bereitschaft. Tritt aber ein deutlicher Ruckschritt ein, so kann 
man sieher sein, das Kind hat eine neue Niederlage erlebt, 
vielleicht auBerhalb der Schule, man muB versuchen, da
hinter zu kommen. 

Wie jedes Problem in diesem engen Rahmen nur kurz 
beruhrt werden kann, so muB ich mich auch auf weniges uber 
die Luge beschranken, trotzdem ich mir bewuBt bin, daB ge
rade die Luge im Schulleben eine groBe Rolle spielt. Schuld 
an der Luge ist die Unsicherheit des Kindes, das sieh einer 
von ihm verlangten Aufgabe gegenubersieht, zu welcher 
ihm der Mut fehlt] urn sie glucklich auszufuhren. Vom Er
wachsenen erhalt es nun in den meisten Fallen Strafe fUr die 
oft aus Mutlosigkeit miBlungene Leistung, oder fUr eine Un
geschicklichkeit, die es vielleicht im Eifer des Spiels begangen 
hat. Es brauchte aber Hilfe in seiner Ohnmacht. Durch die 
erlittene Strafe verliert es das Vertrauen zum Erwachsenen. 
J e entmutigter ein Kind ist, desto leichter bereit zur Luge. 

Wir haben es in der Schule in der Hauptsache mit zwei 
Arten von Lugen zu tun. Es wird versucht, mit Hilfe der Luge 
einer Strafe zu entgehen fUr eine Ungeschicklichkeit oder 
einen dum men Streich, und es wird versucht, durch die 
Luge eine Niehtleistung zu verschleiern und zu verbergen. 
Das ist die in der Schule haufigst vorkommende Luge. Ich 
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rechne zu ihr auch die Tauschungsversuche. Eine Ursache 
der Schulluge, die Lehrern so vieI zu schaffen macht, liegt 
wieder in unseren veralteten Wertungen, die sich mit den 
Erfahrungen und den Erkenntnissen des heutigen Standes 
der Seelenkunde nicht mehr vertragen. Schon in einer An
stalt, in der die Kinder durch Beeinflussung der Lehrer vor 
Uberschatzung ihrer unter den Arbeiten erhaltenen Wertungs
nummern bewahrt werden, nehmen die Tauschungsversuche 
abo Es ist sicher riehtig, daB Kinder, die an die heutige Wer
tungsart gewohnt sind, danach verlangen, wenn man damit 
aufhort. Noch mehr wunsch en die Eltern die, in das starre 
NummernsystemeingepreBte, Wertungder Arbeiten. Siewollen 
ihren eigenen Ehrgeiz durch die guten Nummern der Kinder 
befriedigen. Sie schatzen den Ehrgeiz bei ihren Kindern als 
ein gutes Mittel, den Arbeits- und Lernwillen der Kinder zu 
steigernj mit Unrecht, wie ieh hoffe, zum Verstandnis ge
bracht zu haben. Gewohnt man die Kinder nieht an eine 
Wertung, so entbehren sie diesel be gar nieht. Wenn man den 
GroBeren die Griinde auseinandersetzt, warum man ohne 
Nummern auszukommen wiinscht, sehen sie iiberraschend 
schnell den Vorteil, den sie davon haben. Einige Ehrgeizige 
mogen innerlich nicht gern zustimmen, aber gerade ihnen ist 
ja die Nummerneinteilung flir die Leistungen so schadlich. 

Bei einem Kinde, welches aus Angst vor Strafe log, gelang 
es auffallend schnell, eine Besserung zu erzielen. Es versuchte 
bei jeder kleinen VergeBlichkeit, bei jedem kleinen Vorkomm
nis, bei dem es nieht sieher war, wie die Lehrerin es auffassen 
wiirde, sieh herauszuliigen. Die Lehrerin zeigte nun bei 
diesen Gelegenheiten die Uberfliissigkeit der Liige, ohne aus 
der Liige etwas Wichtiges zu mach en und sorgfaltig ver
meidend, den kleinen Anlassen einen besonderen Wert bei
zulegen. Als das Kind wieder einmal die Lehrerin belog, ge
lang es dem Madchen, die Lehrerin wirklich zu tauschen, 
diese setzte gar keinen Zweifel in die Worte des Kindes. Zwei 
Minuten darauf war das Kind bei der Lehrerin und gestand, 
es habe die Unwahrheit gesagt, die Sache verhielte sich doch 
anders. Die Lehrerin bestatigte diese Verbesserung durch eine 
einfache Kenntnisnahme: »Es ist gut und erledigt.« Seit 
diesem Fall sind dreiviertel J ahr vergangen, das Kind hat 
nieht wieder versucht, sich herauszuliigen. Die Gesundung 
des Kindes ist bereits so weit vorgeschritten, daB es den Er
folg, den es fruher zu seinen Gunsten gebucht hatte, als 
ScheinerfoIg erkannte, und daB seine Einstellung die Tat-
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sache nicht mehr ertrug, einen Erfolg auf Kosten eines 
anderen erreicht zu haben. Mit dem Vertrauen zur Schule, 
zur Lehrerin ist auch der Mut zur Wahrheit gekommen. 

Seltener, aber doch leider haufig genug, kommt die 
zweite Art der Liige vor, vermittelst derer sich das geltungs
bediirftige Kind eine bevorzugte Stellung bei den Kameraden, 
manchmal auch beim Lehrer sicherrt will. Hierher gehort die 
GroBsprecherei. Diese zweite Art der Liige ist die gefahrlichere, 
verrat ein bereits tief in Mutlosigkeit versunkenes Kind, ver
langt besondere Beachtung, besondere Behandlung des be
treffenden Kindes vom Lehrer. Diese Aufgabe liegt schon auf 
der Grenze zwischen Padagogik und Heilpadagogik. Es wird 
zuerst festzustellen sein, wo liegt die Entmutigung im Leben 
soIchen Kindes. Es kann sieh so weit in ein fiktives Erleben 
hineinsteigern, daB es selbst an seine Raubergeschichten fest 
glaubt. Es ist aufzudecken, warum das Kind eine so starke 
Phantasie zu Hilfe nehmen muB, urn sein Geltungsstreben zu 
befriedigen, irgendwo liegen sieher in der Umgebung vom 
Kinde standig erlebte Niederlagen zugrunde, sonst brauchte 
sieh ein Kind nieht in eine soIche Scheinwelt der Geltung zu 
retten. Gerade hier mochte ich wieder eindringlich davor 
warnen, als Ursache erbliche Belastung anzunehmen. Liigen 
die Eltern, so hat es das Kind eben von den Eltern gelernt, 
aber nicht geerbt. Niehts kann fUr den Lehrer hinderlicher 
sein in der Erziehungsarbeit voranzukommen, als solche 
Voreingenommenheit. Sowie aber die Ursache der fiktiven 
Zieleinstellung aufgedeckt ist, wird man oft dieser Ursache 
des falschen Lebensziels zu Leibe gehen konnen und die Ziel
einstellung verbessern konnen, damit wird das schlechte 
Mittel der Liige iiberfliissig. Es ist leider wahr, daB dort, wo 
ungiinstige soziologische Verhaltnisse nieht verbesserungs
moglich sind, wenig Erfolg von noch so hingebender Arbeit 
zu spiiren sein wird. Ein ungliickliches Kind aber noch durch 
Priigel qualen, ist iiberfliissig, weil ganzlich zwecklos. Ein 
Lehrer, der bei solcher Methode von Erfolgen spricht, zeigt 
dem Kundigen nur, daB es ihm mangelt an jeder Einsicht in 
die mensc.hlichen Beziehungen. 

Erziehung zur Gemeinschaft 

Das Ziel jeder Erziehung soIl die Gemeinschaftsbereit
schaft des Menschen sein. Wenn wir die Gemein~chaft an
sehen, in der das Kind lernen solI, sich zurecht zu finden, 
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so mussen wir zugeben, daB wir gezwungen sind, das Kind 
vorzu~reiten auf das Zurechtkommen in einer Kultur, die 
weit davon entfernt ist, eine Gemeinschaft zu sein im Sinne 
des Geltenlassens alIer berechtigten Lebensforderungen der 
einzelnen Menschen. Die Welt ist· eingestelIt auf den Kampf 
um die Macht zwischen Mann und Weib, zwischen den po
Iitischen Parteien. Der Kampf geht um die wirtschaftliche 
Vorherrschaft der Klassen, er geht um die politische und 
wirtschaftIiche Vorherrschaft der Lander der Erde. Er ruht 
nicht auf religiosem Gebiet. Ganz alImahIich mehren sich 
aber die Anzeichen auf allen Gebieten und aus allen Teilen 
der Welt, daB die Einsicht vordringt, die Menschheit ver
nichtet sich selbst, sie friBt sich gegenseitig auf, wenn sie 
nicht aus den Erfahrungen der Neuzeit den SchluB zieht, daB 
nicht ein Gegen-, sondern aIIein ein Miteinanderarbeiten die 
Menschheit vorwarts bringen kann. 

Die Gemeinschaft ist sich des ungeheuren Einflusses der 
Schule auf die sich bildende Lebens- und Weltanschauung 
des heranwachsenden Menschen, von der dann wieder die 
politische Richtung abhangt, wohl bewuBt. Zu allen Zeiten 
hat deshalb jede politische Stromung im Lande versucht, 
Macht uber die Lehrerschaft zu gewinnen, sei es, daB man 
sie in vollige wirtschaftIiche Abhangigkeit yonder jeweilig 
herrschenden Partei zu bringen trachtet, sei es, daB man mit 
allen Mitteln der geistigen Beeinflussung auf die Lehrerschaft 
einzuwirken sucht. Der Lehrer wird, wie jeder Mensch, bei 
seiner politischen Stellungnahme prufen mussen, wie weit er 
mit seiner Einstellung den rein wirtschaftIichen Klassen
forderungen der einzelnen Parteien unterliegt. Diese wirt
schaftlichen Interessen der Parteien gehen meist nicht auf 
das allgemeine groBe »Ganze«, sondern vertreten Sonder
forderungen, die mehr oder weniger berechtigt nur einzelnen 
Gruppen der Gemeinschaft zugute kommen, haufig ohne die 
geringste Rucksicht, ob andere Gruppen dabei zu Schaden 
kommen. J eder wird selbst entscheiden mussen, wie weit seine 
berechtigten Anspruche auf wirtschaftliche Sicherstellung 
seine personliche politische Parteieinstellung beeinflussen 
darf. J eder muB selbst entscheiden, was fUr personliche 
Opfer er bringen muB, urn mitzuwirken an der Weltpolitik, 
an dem Zusammenwirken des »Ganzen«, von dessen reibungs
losem Zusammenspiel oder zerstorendem Machtwillen auch 
jede nationale Arbeit abhangen wird. Erst die Ruhe und 
Sicherheit, die weltpolitischer Ubereinklang dem einzelnen 
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Staat gibt, wird es moglich machen, die nationalen Giiter 
und Werte einem Volke zu erhalten. Vollige Freiheit der 
Entscheidung, welchen Weg er gehen will, steht dem Leh
rer zu. 

Diese Freiheit nun, die der Lehrer selbst beanspruchen 
dad und soll, muB er auch seinen Schiilern zugestehen. Es 
ware nicht im Sinne der Erziehung zur Gemeinschaft, ein 
Kind einer bestimmten politischen Richtung zuzufUhren. 
Bei den standig wechselnden Wegen der Gemeinschaft, bei 
ihrem unsicheren Suchen nach den fUr die Gesamtheit der 
Menschen besten Formen des Staatswesens, wissen wir nicht, 
ob die heute uns gemeinschaftsfreundlichst erscheinende 
Partei, auf die wir das Kind, den J ugendlichen einstellen 
wiirden, nicht in wenigen Jahren, noch ehe der Jugendliche 
zum politisch mitzahlenden Menschen herangewachsen ist, 
von anderen Richtungen iiberholt worden ist. 

Erziehung zur Gemeinschaft heiBt dem Jugendlichen den 
sicheren Blick fUr die Gemeinschaftsbeziehungen der Men
schen vermitteln, damit er mutig werde, urn zu gegebener 
Zeit, frei, aus eigenem Urteil, aus dem sicheren GefUhl fUr 
die jeweils brennenden Gemeinschaftsforderungen der 
Menschheit heraus, auch die politische Richtung zu wahlen, 
die seinem Ermessen nach dem augenblicklichen Zustand 
der Kultur im Sinne der Gemeinschaftsforderung am best en 
entspricht. Hemmungen ungliicklichster Art legt man dem 
Jugendlichen in den Weg, wenn man ihn, wie es heute von 
allen Seiten geschieht, festlegt auf eine politische Tradition. 
Urn nicht miBverstanden zu werden, betone ich, auch die 
links stehenden Parteien haben bereits eine Tradition. Die 
Welt aber schreitet weiter. Man solI die Tradition ehren, 
anerkennen, was geleistet worden ist, aber man solI den Blick 
offen halten, bereit bleiben, vorwarts zu gehen. 

In der SchuIe erkennt der Lehrer zuerst, wenn er einer 
neuen Klasse gegeniibersteht, die guten, emsig mitmachen
den Schiiler, und die ganz schwachen. Er wird versuchen 
miissen, moglichst bald Aufschliisse zu erhalten iiber das 
»Zuhause« der schwachen Schiiler, urn sie richtig anfassen 
zu konnen. Bei dem groBeren Interesse, welches er natur
gemaB diesen schwachen Schiilern zuwenden muB, kommt 
er aber doch zugleich in standige Beriihrung mit den andern 
Schiilern der Klasse, die sich irgendwie storend oder helfend 
diesen Schwachlingen gegeniiber verhalten. Ebenso wird er 
auch bei der Beobachtung der mit lebhaft sich auBerndem, 
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iiber die Einstellung der anderen Kinder erhalten, je nach
dem, ob sie den nach Herrschaft strebenden Kameraden 
Widerspruch oder Gefolgschaft leisten. Als gesondert da
stehend werden sich bald die schiichternen, zuriickhaltenden 
Einspanner zeigen. Bei einer groBen Klasse, oder bei weni
gen Wochenstunden, die der Lehrer in einer Klasse ver
bringt, wird es sehr wichtig sein, so planmaBig bei dem Be
obachten der Kinder vorzugehen; es ist fiir den Lehrer und 
die Kinder von Vorteil, wenn der Lehrer sich recht bald die 
psychologischen Einsichten zu verschaffen versteht. 

In jedem Augenblick ist eine richtige Erziehung ein Weg 
zur Gemeinschaft. Wenn ich hier noch einige Beispiele an
fiihre, so nur darum, weil sie besonders deutlich den Charak
ter der Erziehung »fiir einander« tragen. Sobald der Lehrer 
einen Ueberblick iiber seine Klasse hat, wird er versuchen, 
die guten Schiiler heranzuziehen, um den Schwacheren zu 
helfen. Der Lehrer entdeckt, ein schwacher Schiiler hat von 
einem guten Schiiler die Arbeit abgeschrieben. In dieser 
durchaus unzweckmaBigen Handlung liegt aber ein Funken 
von Gemeinschaftsgefiihl, den man benutzen kann. Statt 
namlich eine schlimme, strafwiirdige Angelegenheit aus dem 
Tauschungsversuch zu machen, ist es niitzlicher, den guten 
Willen, dem Kameraden zu helfen, anzuerkennen, dann aber 
zu zeigen, daB die Sache falsch angefaBt ist. Man zeigt, daB 
der Abschreibende keinen Nutzen, sondern nur Schaden ge
habt hat, und gibt nun die Anleitung, wie nutzbringend zu 
helfen ist. Man ermuntert bei der nachsten Arbeit wieder zu 
helfen, aber in der aufgezeigten richtigen Weise. Auch dem 
Abschreiber sagt man, wie er durch das geistlose Abschreiben 
eine Gelegenheit zum Uben versaumt hat, und ermutigt ihn, 
statt abzuschreiben, die Arbeit mit dem hilfsbereiten Kame
raden durchzuarbeiten und sie dann selbstandig anzuferti
gen. Eine noch mangelhafte, selbstiindige Arbeit ist mehr 
wert, als eine gute, unselbstiindige. Das miissen beide ein
sehen. Sache des Lehrers ist es dann, das Urteil iiber die Ar
beit so zu gestalten, daB es unter allen Umstanden eine Er
mutigung wird. 

Schiichterne Kinder sind sehr schwer zur Gemeinschaft 
zu erziehen. Sie haben sich ein von ihrem Standpunkt aus 
sehr brauchbares Mittel ausgesucht, um den Lehrer und die 
Klasse in ihren Dienst zu stellen. Alles muB warten, bis sie 
sich auf das Zureden des Lehrers hin bequemen, eine Ant-



wort zu geben; Auch hier muB man von der Klasse die 
Geduld verlangen, zugunsten eines sol chen Schwachlings, 
die Klasse muB sich beherrschen lernen und geduldig warten, 
bis es dem Lehrer gelungen ist, den Widerstand zu iiber
winden. Das schiichterne Kind verlangt eine sehr ruhige, 
ernste, doch durchaus nicht weiche Behandlungsweise. Seine 
Schiichternheit . darf ihm niemals als Entschuldigungsgrund 
durchgehen. Seine Zielsetzung muB ihm deutlich als gemein
schaftsfeindlich hingestellt werden. Schiichternheit bedeutet 
ein groBes MiBtrauen in die Umgebung, die Ursache dieses 
MiBtrauens muB erkannt werden. Das Kind aber muB man 
erleben lassen, daB dieses MiBtrauen unberechtigt ist. Aus
lachen vertragt kein Kind, ein schiichternes aber bekommt 
dadurch einen willkommenen Grund, sich ganz in sich zu
riickzuziehen. Die Klasse muB ganz deutlich auf den Scha
den, den sie dem Kameraden damit antut, hingewiesen wer
den. 

Unzahlige Moglichkeiten bieten sich jedem Lehrer in der 
Schule und sind jedem Lehrer AnlaB zur Gemeinschaft zu 
erziehen. Das Nebeneinanderliegen der vielen Klassen, die 
gemeinsamen Erholungsplatze, die gemeinsam benutzten 
Lehrraume, die Lage der Schulhofe, auf denen die immer zu 
lauter Freude und iiberlautem Eifer Gelegenheit gebenden 
Turnspiele gepflegt werden, geben Gelegenheit dazu. Wie die 
ErziehungsmaBnahmen auch aussehen mogen, und sie wer
den unendlich verschieden aussehen, immer wird es darauf 
ankommen, daB das Kind den Lehrer nicht als strafende 
Autoritat erlebt. Die Kinder miissen deutlich das Gefiihl 
haben, wenn zum Beispiel der Lehrer ein auf dem Schulhof 
zu laut gewordenes Spiel abbrechen muB, wei! die anderen 
Klassen im Unterricht gestort werden: der Lehrer kann gar 
nicht anders handeln, er untersteht denselben Gemeinschafts
gesetzen wie wir, er straft nicht, wei1 er die Macht hat, er 
wiirde uns die laute Freude an unserem Spiel gonnen, wenn 
eben nicht noch andere da waren, die gestort werden. Wir 
selbst werden ja auch gestort, wenn wir drinnen in der 
Klasse arbeiten, und es wird drauBen zu laut beim Spiel. -
Dann erwacht meist sofort der Wunsch, der Wille; sich zu
sammenzunehmen und leise weiterzuspielen. Es wird 
zwar leicht wieder vergessen, der Lehrer muB eben standig 
erinnern. Hat der Lehrer aber zu rein auBerlichen autorita
tiven Mitteln gegriffen, so kann es ihm sehr leicht geschehen, 
daB offene und heimliche Widersetzlichkeit ihn zwingt, zu 



immer neuen Gewaltmitteln zu greifen. 1m besten Falle setzt 
er sich durch, zur Rettung des Ansehens der Autoritat vor 
sich seIber, die Kinder haben keinerlei Vorteil, aber Schaden 
davon. 

Auf einem Schulausflug gelangte eine Klasse von zehn
und elfjahrigen Madchen. auf einen schonen freien Platz im 
Walde, der sofort lockte zum »Rauber- und Prinzessin
spielen«. In der Nahe hatte sich eine Anzahl von zwolf- bis 
dreizehnjahrigen Knaben eine Burg aus herumliegenden 
Fichtenzweigen und Asten gebaut. Sie feierten einen schul
freien Tag im Walde. Kaum hatten einige der Madchen die 
Jungen entdeckt, als es schon losging: »Die graBlichen 
Jungens! Sie sind immer so frech!« Die Lehrerin fragte 
ruhig: »Kennt ihr sie?« Die Antwort lautete: »Nein.« »Da 
wiBt ihr doch gar nicht, ob sie frech sind!« Die Madchen 
fingen an zu spielen, und nicht lange dauerte es, da erschien 
eine Abordnung von den Jungen bei der Lehrerin mit der 
Frage, ob sie mitspielen diirften. Die Madchen hatten sehr 
schnell vergessen, daB Jungen »frech und graBlich« sind. 
Es wurde eifrig und munter in bester Eintracht stundenlang 
gespielt, und es gab ein groBes Bedauem, als man beiderseits 
an den Heimweg denken muBte. Die Madchen gaben in einer 
Unterhaltung mit der Lehrerin nachher zu, daB man doch 
recht gut auch mit Jungen auskommen konnte, und einige 
der schlimmsten Schreier gegen die bosen J ungen bekannten 
sich ganz gem dazu, daB sie selbst doch wohl auch oft Schuld 
hatten, wenn die Jungen frech waren. Auch eine solche Ge
legenheit, an sich unwichtig erscheinend, kann ausgenutzt 
werden, urn friihzeitig zu arbeiten an der besseren Einstel
lung der Geschlechter zueinander. Nichts ist in dieser Hin
sicht unbedeutend oder zu geringfiigig. Bei gemeinsamer 
Erziehung von Knaben und Madchen wird es natiirlich reich
lich Moglichkeiten geben,diese durch un sere heutige Kultur 
so fest gegriindeten gegenseitigen Entwertungen auszu
gleichen. 

Viele Beispiele lieBen sich noch anfiihren. Alle Beispiele 
aber haben den Mangel, daB sie nur als ein einmaliges Er
lebnis angesehen werden diirfen, das genau in derselben 
Form nie wiederkehrt. Beispiele zeigen, wie es einmal ge
macht worden ist, sie konnen nicht als Vorschrift gelten, sie 
sagen nicht, es muB gerade so gemacht werden. Es ist un
moglich, in einer Schilderung restlos aIle, auch die kleinen 
und kleinsten Nebenumstande, die Stimmung, die genaue 
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Charakterologie der Mitwirkenden zum Ausdruck zu bringen. 
Erst das Zusammenwirken all dieser Teile schafft die Situation 
und lost die ErziehungsmaBregeln aus. Der mitwirkende 
Lehrer allein hat die genaue Obersicht und wird selbst die 
Objektivitat aufbringen mtissen, um zu entscheiden, ist es 
gelungen oder nicht, geht es auf diesem Wege, oder muB ich 
einen anderen einschlagen. 

Alle menschlichen Beziehungen stehen unter dem Zei
chen der Gemeinschaft. Die Erfahrung, daB wir Menschen 
als Einzelwesen unmoglich sind, daB wir korperlich und 
geistig vom Mitmenschen abhangen, ftihrt uns immer von 
neuem auf die Suche nach dem besten Inhalt und den besten 
Formen fur die menschliche Gemeinschaft. Die Erkenntnisse, 
welche uns Alfred Adler mit seiner Individualpsychologie 
vermittelt hat, beleuchten grell die Wichtigkeit der richtigen 
Erziehung von den ersten Tagen des Kindes an bis zu dem 
Augenblick, in dem der Mensch sieher genug geworden ist, 
seine Pflichten fur die Gemeinschaft selbstandig und mutig 
zu erfullen. 

Die Erkenntnisse der Individualpsychologie verlangen 
vom Lehrer die Anerkennung der ungeheuren, weittragenden 
Verantwortung, die er nicht nur fur das einzelne Individuum 
zu ubernehmen hat, sondern auch fur die Gemeinschaft. 
Durch das spatere Zusammenwirken, der aus den Kindern 
herangewachsenen Personlichkeiten, wird das Schieksal, das 
Zurechtkommen, das Vorwartskommen der nachsten Ge
neration entscheidend bestimmt. 

Das Entscheidende fur den Erfolg der Erziehung aber 
bleibt die Personlichkeit. Die tagliche Selbsterkenntnis, die 
tagliche Prufung der geleisteten Arbeit, das Erkennen der 
Fehler, das Erkennen der Fortschritte, das Erkennen der 
Bedurfnisse der Zeit wird der verantwortungsbewuBte und 
gemeinschaftsbereite Lehrer von sieh verlangen. Er wird den 
Mut haben mussen, taglich von vorn anzufangen, mit un
erschutterlichem Optimismus, taglich mitzuarbeiten an der 
ewigen unendlichen Aufgabe der Erziehung der J ugend und 
damit der Menschheit. 

»Stirb und werde.« 
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