


■

.. ?.

W Biblioteka Gl. AWF w Kiakowie

I
1800052958







Unterricłit und geistige Ermudung.

Eine schulmannisehe .Wiirdigung

der Schrift E. Kraepelins ‘Uber geistige Arbeit’.

Von

Dr. Gustav Richter,
Gymnasialdirektor in Jena.

Sonderabdruck aus Lehrproben und Lehrgange, Jahrg. 1895, Heft 45.

€

Halle a. S.,
Verlag der Buehhandlung des Waisenhauses.

1895.

I



(%.«■ - CSł.Zh

i



Inlialtsverzeichnis.

Einleitung . ...................................................................................................... Seite 1
I. Kraepelins Versuche iiber Ermiidbarkeit an Erwaehsenen....................

II. Burgersteins und Hópfners Versuche iiber Eriniidbarkeit der Schul-
kinder und Kraepelins Folgerungen...................................................

III. Priifung der Folgerungen Kraepelins........................................................
IV. Einige Versucbe am Jenaer Gymnasium...................................................
V. Praktische Ergebnisse..................................................................................

VI. Ein Nachwort iiber hygienische Schulstatistik........................................

„ .8
» 13
„ 18
, 29
„ 37





Einleitung.

Von den Gegnern unserer bestehenden Scbuleinrichtungen ist seit 
Lorinsers bertihmter Schrift die bei der Gestaltung des deutschen Schul- 
wesens ais unvermeidlich. bezeichnete geistige Uberbiirdung der Schul- 
jugend stets ais ein Hauptangriffspunkt ins Treffen geftihrt worden. In 
den zahllosen Streitscłiriften, welche der Kampf nm die Schule erzeugt bat, 
ist von berufener und unberufener Seite zum Beweis oder zur Widerlegung 
der behaupteten Thatsache immer neues Materiał beigebracht worden, die 
Schulyerwaltungen haben sich allenthalben bemuht, durch wirkliche oder 
scheinbare Verbesserungen einem schadliehen Ubermafs der an die lemende 
Jugend zu richtenden Anforderungen vorzubeugen. Trotz alledem sind wir 
von einer wirklichen Erledigung der grofsen Frage immer noch weit entfernt.

Noch kein Forscher hat die Gesetze des geistigen Werdens im Entwicke- 
lungsalter anders ais in allgemeinen Ziigen darzulegen, die Grenzen der Er- 
miidbarkeit, die Statik der geistigen Tragkraft fur die verschiedenen Stufen der 
jugendlichen Entwickelungsperiode so genau zu bestimmen yermocht, dafs die 
Selmie daraus brauchbare Anhaltspunkte fur die Einzelheiten des praktischen 
Handelns liiitte gewinnen kbnnen.1 2) In meiner gegen die mafslosen Ubertrei- 

1) Die alten Klagen finden sich neuerdings wieder bei "W. Erb, rUber die 
wachsende Nervositat unserer Zeit’, Heidelberg 1893. Hierzu vgl. O. Jager in 
Uhligs rHum. Gymnasium’ V, 169 und Uhlig ebd. 183, sowie das Schlufskapitel 
dieser Abbandlung.

2) Die neueste, vergleichende Gehirnerforsohung, welche an Praparaten nach 
dem Tode angestellt wurde, hat zwar festgestellt, wie das kindliche Gehirn in seinen 
yerschiedenen Teilen sich allmahlich entwickelt, und man weifs, dafs gerade die 
fiir systematisches Denken hervorragend wichtigen Gebilde der Grofshirnrinde, welche 
nur der Verkniipfung (Assoziation) dienen, erst zuletzt zur vollen Ausbildung ge- 
langen. (Vgl. die Artikel von Georg Hirth in den Miinchener N. N. 1895, n. 389 
und 356.) Aber in welchem Lebensalter diese Gehirnpartieen diejenige Kraft und 
Ausdauer gewonnen haben, um den Anforderungen des ersten Schulunterrichts ge- 
waehsen zu sein und in welchem Verhaltnis ihre fortschreitende Ausbildung zu den 
fortschreitenden Anspriichen des Unterrichts stehe, das yermag die Physiologie nicht
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bungen der bekannten Schrift Preyers gerichteten Abhandlungc Naturwissen- 
schaft und Schule3 (verbffentlicht in vier Aufsatzen der Beilage zur Munchener 
Allg. Zeitung 1888, n. 12. 18. 22. 35)1 liabe ich betont, dafs keiner einzelnen 
Fachwissenschaft ais solcher, sondern nur der Padagogik, ais der allgemeinen 
Wissenschaft von der Erziehung das Recht zugesprochen werden konne, 
das Ziel und die Mittel der Schulerziehung zu bestimmen; aber ich habe 
auch anerkannt, dafs ihr bei diesem Werke die Fachwissenschaften hiilf- 
reiche Hand zu leisten haben. Welches hierbei die Aufgabe der Natur- 
wissenschaft sei, wurde dahin bestimmt: ‘Einmal hat sie das Mafs der- 
jenigen Kenntnisse aus den Gebieten der Naturlehre festzusetzen, welches 
ais allgemeine Grundlage wissenschaftlicher Naturstudien unentbelirlich ist, 
eine Aufgabe, die, so einfach sie scheint, doch noch keineswegs in der er- 
forderlichen Bestimmtheit und Einhelligkeit gelbst ist. Und zweitens hat 
sie die Bedingungen und Gesetze der korperlichen und auch der geistigen 
Entwicklung, soweit sich diese im Zusammenhang mit jener bestimmen 
lafst, der Padagogik zur Anwendung an die Hand zu geben, woraus fur 
sie auch das Recht folgt, eine arztliche Uberwachung der Schulen, eine 
regelmafsig geordnete Priifung der Schuleinrichtungen im Sinne der Gesund- 
heitslehre zu fordem? * 1 2)

zu sagen. Ein angesehener Physiolog der italienischen Schule, Prof. A. Mosso in 
Turin, sagt in seiner auch fur Laien anziehenden und lehrreichen Schrift rDie Er- 
miidung’ (deutsche Originalausgabe Leipzig bei S. Hirzel, 1892), S. 321: ''Die Phy- 
siologie kann nicht mit Sicherheit angeben, welcher Anstrengung das 
Gehirn fahig ist, ohne iiberbiirdet zu werden, noch auch, welches die ge- 
naue Altersgrenze sei, wo ohne die Gefahr, seine Empfindlichkeit zu 
schadigen, ihm Lasten zugemutet werden kbnnen. — Eine mafsige Geistes- 
gymnastik ist der Entwickelung des Gehirns zutraglich — Man mufs das Gehirn be- 
arbeiten, so wie man ein Feld bearbeitet, um es nicht verwildern zn lassen. In dem 
Augenblick jedoch, wo das Lernen ermiidet, hbrt seine Niitzlichkeit auf. Wir sollen 
das Gehirn immerfort in Thiitigkeit erhalten, aber es niemals iibermuden.’

1) In dem ersten dieser Artikel sind auch die von Preyer beigebrachten sta- 
tistischen Angaben iiber die Ergebnisse der Untersuchung der koi-perlichen Tiiehtigkeit 
unserer Gymnasiasten zum einjahrigen Heeresdienst ais schief und irrefuhrend nach- 
gewiesen. Ich mache Herrn Mosso hierauf aufmerksam, der sich in einer andern 
Schrift auf diese Zahlen stiitzt.

2) Dagegen mufs die Schule eine Mitwirkung von Arzten bei Aufstellung der 
Lehrplane mit Entschiedenheit ablehnen. Vgl. G. Schiller, 'Die schulhygienischen 
Bestrebungen der Neuzeit’, Frankfurt 1894 und Uh lig, ''Gymnasium’ V, 180.

Mit der ersten der beiden Aufgaben hat sich seit Lothar Meyers 
beachtenswerten Ausfuhrungen in den Schriften des deutschen Einheits- 
schulvereins (I, 43 ff.) kein Naturforscher, soviel ich weifs, ernstlich ab- 
gegeben; die zweite hat erst in neuester Zeit gewisse Anfange einer 
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exakten Bearbeitung erfahren. Emil Kraepelin, Professor der Psychiatrie 
in Heidelberg, sucht in der jtingst erschienenen Schrift ‘Uber geistige 
Arbeit’ (Jena bei G. Fischer, 1894) einen Weg zu zeigen, der geeignet 
scheint, an Stelle unfruchtbarer allgemeiner Redensarten von der cuber- 
mafsig angestrengten grauen Substanz des jungen Gehirns’, von der An- 
haufung des Lernstoffes im 1 unausgebildeten Knabengehirn’ u. a., wissen- 
schaftlich gesicherte, durch Versuch und Beobachtung einwandfrei fest- 
gestellte und fur die Schulerziehung verwertbare Thatsachen zu liefem. 
Die vorliegende Abhandlung ist bestimmt, die Aufmerksamkeit der pada- 
gogischen Kreise auf Kraepelins Schrift hinzulenken und sowohl die Unter- 
suchungsmethode wie die gewonnenen Ergebnisse einer schulmannischen 
Wurdigung zu unterziehen. Hierbei ist im allgemeinen die Beschrankung 
auf die hóheren Schulen (in Osterreich ‘ Mittelschulen3 genannt) festgehalten.



I.

Kraepelins Versuche iiber Ermiidbarkeit 
an Erwaclisenen.

Der Verfasser untersucht die Grenzen der geistigen Tragkraft 
unserer Schuljugend. cDie Schule, so sagt er, stellt an ihre Zóglinge 
tagtaglich die Forderung, ein bestimmtes Mafs von Yerstandesarbeit zu 
leisten, ohne dafs wir dariiber im Klaren sind, ob das jugendliche Gehirn 
wirklich im Stande ist, diese Forderung ohne dauernde Schadigung zu er- 
fiillen. Wir schicken das Schiff hinaus in den Dienst auf offener See ohne 
Probefahrt, ohne zu wissen, ob und wie lange es seettichtig sein wird. Um 
zu einem Urteil hieriiber zu gelangen, mufs die Ermiidbarkeit der Schul- 
kinder untersucht werden.’

Der Verfasser geht von Yersuchen aus, die er zunachst an Erwach- 
senen angestellt hat. c Was wir mit sehr grofser Genauigkeit zu bestimmen 
vermbgen, ist die Arbeitskraft des Einzelnen bei ganz einfachen geistigen 
Leistungen. Ais Mafs derselben kann namlich ohne weiteres die Menge 
von kleinern, gleichartigen Einzelaufgaben benutzt werden, welche in einer 
bestimmten Zeit von ihm gelost wird’, so das Zahlen von Buchstaben, das 
Lesen, das Auswendiglernen von Zahlen- oder Silbenreihen, das fortgesetzte 
Addieren einstęlliger Zahlen und ahnliches. Alle diese Arbeiten hat er 
eingehend untersucht, er teilt aber nur dasjenige Ergebnis mit, welches das 
Addieren einstelliger Zahlen lieferte.1) Die Versuchspersonen waren Studenten 
oder Assistenten, jungę Manner von annahernder Gleichheit der Bildung 
und des Lebensalters. In eigens dazu gedruckten Heften hatten sie ohne 
Unterbrechung langere Zeit die untereinanderstehenden Ziffern zu addieren. 
Wenn die Summę iiber 100 gestiegen, wurden die Hunderter fortgelassen 
und es wurde zu dem Uberschufs an Einern weiter hinzuaddiert. Bei dem 
alle 5 Minuten ertonenden Glockensignal wurde hinter der zuletzt addierten 
Zalil ein Strich gesetzt. Nach Beendigung des Yersuchs war leicht fest- 

1) Hinsichtlich der iibrigen Versuche vgl. das Werk Kraepelins rUber die Be- 
einflussung einfaeher physischer Yorgange durch Arzneimittel, Jena 1892’.
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zustellen, wie viele Zahlen in je 5 Minuten von den einzelnen Personen 
addiert wurden. Es kann nicht uberraschen, dafs sich auf diese Weise die 
verschiedene Geschwindigkeit ergab, mit der verschiedene Menschen 
arbeiten. Bei jeder ahnlichen Arbeit einfacher Art wird sich die Ver- 
schiedenheit der personlichen Leistungsfahigkeit ergeben. Ebenso entspricht 
es den Thatsachen der gewohnlichen Erfahrung, wenn bei Versuchen, 
welche dieselben Personen mit verschiedenen, doch unter sich gleichwertigen 
Aufgaben anstellen, die Arbeitsgeschwindigkeit einer Person eine sehr ver- 
schiedene Stelle einnehmen kann. Auch unsere, weiter unten mitgeteilten 
eigenen Versuche bestatigen diese Thatsache. Es ist hier der Ausblick, wenn 
auch auf weite Entfernung, in die Eigenart personlicher Begabung eroffnet.

Eine zweite, ebenfalls der gewohnlichen Erfahrung entsprechende 
Thatsache ist die Beeinflussung des Ablaufes der Arbeit durch die Ubung. 
Von Versuch zu Versuch stieg die Schnelligkeit des Addierens. Bedeut- 
samer erscheint schon das weitere Ergebnis, dafs die Steigerung der 
Arbeitsgeschwindigkeit bestimmte Grenzen hat, jenseits dereń eine 
Steigerung durch Ubung nicht mehr erzielt werden kann. Von hier aus 
wird die Grbfse der Ubungsfahigkeit direkt zu messen sein.

Die Grbfse der Ubungsfahigkeit scheint dem Verf. eine allgemeine 
Eigenschaft der einzelnen Menschen zu sein. 'Wer sich auf einem. Gebiete 
ais sehr ubungsfiihig erweist, pflegt auch bei anderen Aufgaben eine rasche 
Zunahme der Arbeitsgeschwindigkeit darzubieten und umgekehrt.’ Ob ahn- 
liehes auch fur die Festigkeit der Ubung gelte, ist noch nicht hinlang- 
lich untersucht, doch verliert sich die Ubung im allgemeinen recht lang- 
sam. Der Verf. hat den Ubungseinflufs einiger weniger stundenlanger 
Addierungsversuche noch nach einer Reihe von Monaten deutlich nachzu- 
weisen vermocht.

Nun erst kommt der Verf. auf die Erscheinung der Ermudung.x) 
'Die fortschreitende Steigerung der Arbeitsfahigkeit durch die Ubung findet 

1) Nach der Auffassung der heutigen Physiologie beruht der Ermiidungszustand 
auf Vorgangen chemischer Natur in den organisehen Zellen. Im arbeitenden Muskel 
werden Auswurfsstoffe erzeugt, welche giftig sind. Je kraftiger die Gehirnthatigkeit, 
desto reichlicher sind die Ausschwitzungen der Gehirnzellen. Ihre Umgebung wird 
dadurch verunreinigt, die Stoffe gelangen in das Blut und treten cirkulierend mit den 
Nerven und den Zellen anderer Kbrperteile in Beriihrung. Mit Hilfe des Sauerstoffs 
werden sie im Blute verbrannt oder von der Leber zerstbrt, oder mittels der Niere 
ausgeschieden. Wenn diese Zorfallstoffe sich im Blute-anhaufen, fiihlen wir uns er- 
nriidet, ubersehreiten sie die physiologische Grenze, so werden wir krank. Vgl. Mosso 
rErmudung’, S. 118, vgl. 105. 116. Doch scheinen mir die Ermiidungsvorgange auch 
noch durch psyehische Faktoren beeinflufst zu werden, fur welche eine physiologische 
Erkliirung schwierig sein diirfte.
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einen machtigen Gegner in den noch weit rascher anwachsenden Wirkungen 
der Ermiidung? Dieselbe bedingt iiberall eine Abnahme der Arbeits- 
leistung, wenn auch diese Abnahme eine Zeit lang durch die wachsende 
Ubung kann ausgeglichen werden. Gewinnt erst die Ermiidung die Ober- 
hand, so erfolgt das Sinken der Leistungsfahigkeit rasch und unaufhaltsam.

Der Verf. weist weiter auf die Unterschiede in der Ermiidbarkeit der 
einzelnen Personen hin und zeigt, wie dabei doch jede Person, von be- 
sonders begriindeten Unregelmafsigkeiten abgesehen, stets das gleiche ihrer 
gegebenen Eigenart einmal entsprechende Verhalten darzubieten pflegt, es 
ergiebt sich die Thatsache einer individuell bestimmten Grofse der 
Ermiidbarkeit. Dieselbe ist eine Grundeigenschaft der einzelnen Person- 
lichkeit, die im grofsen und ganzen die Leistungsfahigkeit mafsgebend be- 
stimmt.

Aufser der allgemeinen Eigenschaft der Ermiidbarkeit giebt es noch 
yerschiedene andere, welche messenden Bestimmungen zuganglich erscheinen, 
so die Feststellung der Ablenkbarkeit, die Elastizitat der Leistungsfahigkeit, 
d. h. die Kraft Storungen auszugleichen, die Abhangigkeit der geistigen 
Arbeitskraft von der Nahrungsaufnahme, der Schlafdauer, von korperlichen 
Anstrengungen. Endlich ais Erganzung der Geschwindigkeitsmessungen die 
mit grofsen Schwierigkeiten verbundenen Untersuchungen iiber den Arbeits- 
wert. Jedenfalls hat der Verf. dargethan, dafs es thatsachlich moglich ist, 
c wichtige Eigentiimlichkeiten der geistigen Personlichkeit in zahlenmafsigen, 
allgemein vergleichbaren Bestimmungen auszudriicken3.

Und doch scheint es mir, ais wenn bei den hier befolgten Unter- 
suchungsmethoden die Messung der Ermiidbarkeit nicht mit der gleichen 
Sicherheit sich bestimmen lasse, wie die Grofse der Ubungsfahigkeit.

Die geistige Ermiidung ist nicht allein von der Arbeitsleistung an 
sich abhangig, sondern auch von den sie begleitenden Zustanden des Ge- 
miits. Es ist eine bekannte psychologische Thatsache, dafs Unlustempfin- 
dungen die Ermiidung begiinstigen, Lustgefiihle dieselbe hemmen. Das 
innere Verhaltnis des Individuums zu der Arbeit, welche dasselbe zu leisten 
hat, ist also ein Faktor, welcher bei Untersuchung der Ermiidbarkeit in 
Anschlag gebracht werden mufs. Der Verf. hat das unterlassen und daher 
kann dem Ergebnis seiner Untersuchung kein vollig zwingender Charakter 
beigelegt werden. Das stundenlang fortgesetzte Addieren einstelliger Zahlen 
ist eine so ode Thatigkeit, dafs sich bei derselben Unlustgefiihle einstellen 
miissen, welche das Eintreten der Ermiidung besclileunigen und die geistige 
Spannkraft beeintrachtigen. Es ist deshalb auch zu bedauern, dafs die 
Leistung der Versuchspersonen nur auf die Schnelligkeit, nicht auf die 
Richtigkeit, nur auf den Umfang, nicht auf den Wert untersucht worden 
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ist. Freilich wird die mathematische Feststellung des Anteils, welcher das 
Interesse an der Beschaffenheit der Leistung hat, auf unuberwindliche 
Schwierigkeiten stofsen. Das geistige Leben setzt sich eben aus so ver- 
wickelten Vorgangen zusammen, dafs jeder Versuch einer mechanisierenden 
Erklarung von vornherein den Stempel der Unzulanglichkeit an sich tragt 
Hatte der Herr Verf. seinen Versuchspersonen die Bearbeitung anziehender 
Probleme aus ihren eigenen Arbeitsgebieten vorgelegt, was allerdings nicht 
anging, so wurde die Beobachtung der eintretenden Ermudungserscheinungen 
zweifellos wesentlich andere Ergebnisse nachgewiesen haben. Aufserdem 
Wurde der Umstand, mit welchem Erfolg der einzelne arbeitete, wiederum 
auf das Ergebnis mannigfach umgestaltend eingewirkt haben.



II.

Burgersteins und Hópfners Yersnclie iiber die Ermiidbarkeit 
der Schulkinder und Kraepelins Folgerungen.1)

1) Vgl. rDie Arbeitskurve einer Sohulstunde.’ Vortrag, gehalten auf dem 
VII. internationalen Kongresse fur Hygiene und Demographie in London. Von Leo 
Burgerstein, Oberrealschulprofessor in Wien. Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege 
1891. Auch besonders gedruokt. Eine vorziigliche Zusammenfassung der Hauptpunkte 
giebt Hópfner in der Zeitschrift fur Psychologie und Phys. der Sinnesorgane
V, 483 f. — Hópfners Aufsatz, 'Iiber die geistige Ermiidung von Schulkindern’, ist 
an der bei Kraepelin, S. 26, angefiihrten Stelle nicht zu finden. Vgl. iibrigens auch 
Francis Galton, Remarks on replies by Teachers to guestions respecting mental 
fatigue. Journ. of the Antrop. Inst. Nov. 1888, angemerkt bei Mosso, 226.

In der Frage nach der Ermiidbarkeit der Schulkinder bezieht 
sich der Verf. auf die in neuerer Zeit angestellten Untersuchungen prak- 
tischer Schulmanner. Leo Burgerstein in Wien stellte. vier Reihen- ganz 
einfacher, den Schulern gelauflger Rechenaufgaben zusammen, fur dereń 
schriftliche Losung jedesmal 10 Minuten angesetzt waren. Auf jedes dieser 
zehnminiitigen Arbeitsstiicke folgte eine Pause von 5 Minuten. Diese vier 
Reihen legte er, meist wahrend der ersten Schulstunden, 162 Kindern ver- 
schiedener Klassen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren zur gleichzeitigen 
Bearbeitung vor. Die Aufgaben wurden wahrend der einzelnen Pausen in 
gedruckten Formularen den Schulern ubermittelt. Das Mafs der Arbeits- 
leistung wurde gemessen durch die Anzahl der wahrend einer Viertelstunde 
berechneten Ziffern, der Wert der Leistung durch die Anzahl der Fehler. 
Auch die von den Kindern wahrend der Arbeit angebrachten Verbesserungen 
wurden untersucht und beurteilt.

Das Ergebnis war sowohl bei jedem der vier Versuche ais im Hin- 
blick auf das Ganze, eine von Viertelstunde zu Viertelstunde wachsende 
Anzahl der von allen Schulern berechneten Ziffern, also eine betrachtliche 
Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit, doch war die Steigerung 
zwischen dem zweiten und dritten Arbeitsstuck erheblich geringer ais * V, 
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zwischen dem ersten und zweiten einer-, dem dritten und vierten andrer- 
seit. Dabei ist die Zunahme der Rechengeschwindigkeit individuell ver- 
schieden, 92 ‘ Fortschreitenden’ stehen 70 ' Zuriickbleibende’ zur Seite.

Der steigenden Geschwindigkeit steht aber eine in weit starkerem 
Mafse steigende Anzahl der Fehler gegenuber; am starksten ist dieses 
Steigen zwischen dem zweiten und dritten Arbeitsstiick. Doch kommt das 
allgemeine Verhalten nur bei den 'Fortschreitenden1 zum reinen Ausdruck, 
wahrend die ' Zuruckbleibenden’ in zwei Versuchen mit mehr, in zwei mit 
relativ weniger Fehlern rechnen ais jene.

1) Im Einklang mit diesen Versuohen steht ein solcher, den ich in der Quinta 
des Jenaer Gymnasiums mit der Bildung lateinischer Verbalformen anstellen liefs. 
Der Klassenlehrer, Herr Dr. Merian-Genast, liefs in der zweiten Vormittagsstunde 
durch seine 24 Schiiler 100 solcher Formen in 3 Gruppen von 50, 50 und 60 Formen 
bilden. Ich gebe nur die allgemeinen Ergebnisse: Es fand sich eine bis zum Ende 
der Stunde steigende Arbeitsgeschwindigkeit, zugleich aber auch eine noch 

Das allgemeine Verhaltnis, abgesehen von den individuellen Schwan- 
kungen, yeranschaulicht folgende Tabelle:

Viertel- 
stunde

Bereehnete Ziffern
(abgerundet) Fehler Fehler in % 

der Ziffern
Fehler % 
abgerundet

1. 28 200 851 3,01 % 3
2. 32 500 1292 3,98% 4
3. 35400 2011 5,67 % 5,7
4. 39 500 2360 5,98 % 6

Auffallend ist die verhaltnismafsig geringe Steigerung der Fehler 
zwischen Gruppe 3 und 4. Es ist, bemerkt Burgerstein, ais wenn die 
Kinder in der dritten Viertelstunde 'unbewufst rasten mochten, um in der 
vierten von neuem einzusetzen’. Mit dem Anwachsen der Fehler verbindet 
sich eine bestandig wachsende Zahl der Korrekturen; am geringsten ist 
die Zunahme auch hier zwischen dem 2. und 3. Viertel. Geringere Zu
nahme der Korrektur bei gleichzeitig grbfserer Zunahme der Fehler deutet 
aber ebenso wie das letzte auf den Einflufs geistiger Ermudung.

Ahnliche Beobachtungen machte Hopfner in Berlin, ais er die Dik- 
tate neunjahriger Knaben untersuchte, welche mit 19 Satzen etwa 2 Stun- 
den bei vorsichtig langsamem Gange der Arbeit beschaftigt worden waren. 
Auch hier zeigte sich nach anfanglich geringer Abnahme der Fehler spater- 
hin ein bedeutendes, immer rascher fortschreitendes Anwachsen derselben. 
Auf je 100 Buchstaben berechnet, stiegen sie von etwa 0,9 °/0 bis iiber 6,4 °/0 
hinauf.1) Kraepelin verweist auf ihm vorliegende Additionsversuche Er- 
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wachsener, die derart ausgefiihrt wurden, dafs vier halbstiindige Arbeits- 
zeiten immer durch Erholungspausen von je 10 Minuten von einander 
getrennt wurden. Dabei zeigte sich, dafs zunachst die Arbeitsleistung nach 
der Erholungspause vielfach hoher war, ais jemals vorher. Krapelin er- 
klart diese Erfahrung durch die yerschiedene Geschwindigkeit, mit welcher 
die Einflusse der Ubung und diejenigen der Ermiidung sich verlieren. 
Letztere yerschwindet yerhaltnismafsig sehr rasch, wahrend der Ubungs- 
gewinn noch auf lange hinaus nachweisbar zu sein pflegt.

Soli daher durch Einschiebung von Arbeitspausen die Leistungsfahig
keit dauernd gewahrt bleiben, so mufs nach Kraepelin die Lange jener Ruhe- 
zeiten derart bemessen werden, dafs die lahmenden Wirkungen der Ermiidung 
niemals iiber die Arbeitserleichterung durch die Ubung die Oberhand ge- 
winnen. Er fordert hiernach fiir die Schule erheblich langere Erholungs
pausen, ais die iiblichen, ein haufigeres Eintreten und eine fortschreitend 
anwachsende Ausdehnung derselben.

Ich konime auf diesen Punkt zuriick und weise zunachst auf das 
Bild liin, welches der Verfasser'auf Grrund der vorliegenden experimentellen 
Erfahrungen’ von dem Zustande der Schulkinder wahrend des Unterrichts 
glaubt entwerfen zu miissen und welches nach seinem eigenen Ausdruck 
ein erschreckendes ist.

'Da bei 12jahrigen Schillera schon eine einfache Arbeit von kaum 
yiertelstiindiger Dauer die ersten Anzeichen der Ermiidung erzeugt, so mufs 
ein mehrstiindiger, nur durch ganz kurze Pausen unterbrochener Unterricht 
sehr bald zu v611iger geistiger Erschópfung fiihren. Die Anspannung der 
Aufmerksamkeit dauert viel zu lange, die Erholungszeiten sind viel zu kurz, 
ais dafs auch nur entfernt die gesunde Leistungsfahigkeit aufrecht erhalten 
werden konnte. Abgesehen vom ersten Teil der ersten Stunde befindet sich 
der Schiller dauernd in einer Ermiidungsnarkose, welche ihn unfahig macht, 
seine naturlichen Krafte zur Erfassung des Unterrichtsstoffes auszunutzen. 
Selbstverstandlich tritt dieser Zustand bei yerschiedenen Schillera und Alters- 

schneller anwachsende starkę Entwertung der Leistung. Aufserdem pragte sich die 
starkę Verschiedenheit der indiyiduellen Ermiidbarkeit deutlich aus. 
Gruppe I wurde (kleine Versehen abgereohnet) mit 0 — 1 Fehler gearbeitet von 80%, 
GruppeII von 44%, Gruppe III von 37% (abgerundet) aller Schiller. Gruppe I-|-II 
mit 0—1 Eehler von 32 %, Gruppe I -f- II-f- III mit 0 — 1 Fehler von 36 %• Der 
Gesamtaufwand an Zeit schwankte zwischen 26'/2 und 54% Minuten! Zweifellos 
war der geistigen Kraft der grbfseren Mehrzahl der Schiller zu viel zugemutet. Es 
ist deutlich, dafs man fiir solche Arbeiten die Schiller der unteren Klassen nicht 
langer ais 20 — 30 Minuten in Anspruch nehmen darf. Weitere yergleichende Ver- 
suche s. u. in Kap. IV.
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stufen mit verschiedener Schnelligkeit ein, aber von den jiingeren ist nahezu 
die Halfte gegen das Ende der ersten Stunde bereits derartig geistig er- 
schbpft, dafs auch die machtigen Ubungseinfliisse nicht mehr im Stande 
sind, die fortschreitende Abnahme ihrer Leistungsfahigkeit zu verdecken!’

Nicht ohne Erheiterung wird man lesen, was der Verfasser zur 
Milderung dieses diisteren Bildes hinzufiigt:

"Allein, ich gestehe es frei, das hier entworfene Bild ist viel zu 
dtister gemalt. So, wie ich es geschildert, ware es nur, wenn die Schule 
wirklich erreichen wiirde, was sie mit allen Mitteln erstrebt. Zum Heile 
fiir unsre heranwachsende Jugend hat die giitige Natur ihr ein Sicherheits- 
,ventil gegeben, dessen Wert nicht hoch genug gepriesen werden kann — 
das ist die Unaufmerksamkeit. Nur beim Versuche, und auch da nur 
auf kurze Zeit, kónnen wir es einigermafsen erzwingen, dafs die Aufmerk- 
samkeit sich dauernd mit voller Starkę auf die Losung der gestellten Auf- 
gabe richtet — in der Schule ist fast zu allen Zeiten dafiir gesorgt, dafs 
die Sitzzeit durchaus nicht ais volle Arbeitszeit angesehen werden kann. 
Burgerstein hat freilich geglaubt, durch die von ihm eingeschobenen Pausen 
einigermafsen das Verhaltnis zwischen Anstrengung und Erholung in einer 
regelrechten Schulstunde nachgeahmt zu haben. Indessen sch einen mir 
seine Versuche unwiderleglich zu beweisen, dafs unsre Jugend notwendig 
dem geistigen Siechtum verfallen miifste, wenn sie wirklich gezwungen 
ware, zum mindesten 40 Minuten in jeder von ihr zu erstehenden Schul
stunde mit voller Anspannung der Aufmerksamkeit zu arbeiten. Dafs that- 
sachlich nur verhaltnismafsig Wenige durch die Uberburdung in der Schule 
geistig schwer geschadigt werden, haben wir lediglich jenen Lehrgegen- 
standen und Lehrkraften zu verdanken, welche dem Schiller die segens- 
reiche Gelegenheit geben, seiner ermattenden Aufmerksamkeit die Zugel zu 
lockern und die rauhe Gegenwart zu vergessen. 'Man kann Sitzen und 
Stillesein bei Kindern erzwingen’, sagt Burgerstein; cman tausche sich aber 
nicht, sie werden doch in vielen Fallen geistig ausruhen bez w. sich selbst 
Wechsel schaffen und dem Gange des Unterrichts nicht folgen, wenn sie 
ermiidet sind.’ Daraus ergiebt sich die unerwartete Folgerung, dafs bei 
der lieutigen Ausdehnung des Unterrichts langweilige Lehrer geradezu 
eine Notwendigkeit sind. Wurden alle Lehrer verstehen, bei ihren 
Schulern ein hinreifsendes Interesse fiir ihren Unterrichtsgegenstand zu er- 
wecken und wach zu halten, so wurden die Kinder trotz rasch wachsender 
Ermiidung zu dauernden geistigen Kraftanstrengungen gefuhrt, dereń Folgen 
wir gar nicht zu ilbersehen vermógen.’

Also unaufmerksame Schiller und langweilige Lehrer die notwendigen 
Bremsvorrichtungen an der bedrohlich arbeitenden Schulmaschine. Auch 
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hier eine Umwertung der Begriffe bis zu dem Widersinn: eine Schule ist um 
so besser, je schlechter sie ist.

Aber Scherz beiseite. Ein Kórnlein Wahrheit liegt auch in dieser 
Paradoxie. Es giebt Lehrer, welche durch die eiserne Energie ihrer An- 
spruche an die geistige Arbeit der Schiller diese unter einer derartigen 
Spannung erhalten, dafs sie fur eine andere, unmittelbar auf ihre Stunden 
folgende Arbeit unbrauchbar sind und es ais eine Wohlthat empfinden, 
wenn der Nachfolger geringere Ansprilche macht. Und bei der Mangel- 
haftigkeit aller menschlichen Einrichtungen wird wohl auch die Schule der 
Zukunft wie die gegenwartige unter der menschlichen Unvollkommenheit 
leiden und es dankbar hinnehmen, wenn die giitige Natur auch in uner- 
betener Weise auf ihre Art die Fehler der armen Sterblichen ausgleicht.

Doch das nur beilaufig. Vor allem mfissen wir doch priifen, ob das 
vom Verfasser angewandte Schlufsverfahren einwandfrei ist. Dasselbe geht 
von experimentell sicher gestellten Thatsachen aus. Ist den daraus abge- 
leiteten Folgerungen zwingende Kraft beizumessen?



III.

Priifung der Folgerungen Kraepelins.
Wir haben es nicht nbtig, uns auf die menschliche Unvollkommen- 

heit zu berufen. Es lafst sich zeigen, dafs die Schlufsreihe des Herrn 
Verfassers auf einem fehlerhaften Ansatz beruht. Wenn bei zwolfjahrigen 
Schulern schon eine einfache Arbeit von kaum viertelstundiger Dauer die 
ersten Anzeichen der Ermtidung erzeuge, so miisse eine mehrstilndige, nur 
durch ganz kurze Pausen unterbrochene Unterrichtsarbeit sehr bald zu volliger 
geistiger Erschopfung fiihren. Bei dieser Folgerung wird eine einzelne, 
unter ganz bestimmten Voraussetzungen und zu ganz besonderen Zwecken 
angewendete Unterrichtsform, wie sie in den oben geschilderten Versuchs- 
arbeiten zur Darstellung gelangte, dem Begriff Unterricht uberhaupt gleich- 
gesetzt. Und hierin liegt der Fehler des Schlusses. Der Herr Verfasser 
nimmt augenscheinlich an, dass es durch Einrichtung und Zweck der Schule 
bedingt sei, die lernende Jugend wahrend aller Schulstunden auf derselben 
Stufe geistiger Spannung zu erhalten, auf der sie wahrend jener Versuchs- 
stunden und der ihnen entsprechenden schriftlichen Probearbeiten, Extem- 
poralien u. dgl. festgehalten wird. Ware diese Annahme richtig, steli ten 
wirklich jene Versuche ein zutreffendes Bild von dem allgemeinen Wesen 
des Schulunterrichts dar, so mufste man allerdings den Schlufsfolgerungen 
des Verfassers beipflichten. Denn Lehrstunden der geschilderten Art haben 
in der That alle Merkmale an sich, dereń gleichmafsiges Zusammenwirken 
einen lahmenden Druck auf das jugendliche Gehirn austiben mufs. Suchen 
wir diese Merkmale naher zu bestimmen.

Es ist zunachst klar, dafs Versuchsarbeiten der geschilderten Art das 
Denken des Schulers genau in derselben Richtung in Anspruch nehmen. 
Es sind dieselben Nervenbahnen, dieselben Ganglienzellen, die in ununter- 
brochener Tliatigkeit gehalten werden. Darin aber liegt der Grund, wes- 
halb nichts ermudender wirkt, ais ausgesproclien gleichfbrmige geistige 
Anstrengung. Zweitens aber zwingen solche Arbeiten alle Schiller gleich- 
zeitig zu demselben Gra de der Anspannung. Der Druck ist ein auf alle 

2 
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konstant wirkender. Endlioh nótigen sie die Schiller wahrend der ganzen 
Dauer der Arbeit zu einer ganz bestimmten, die Ermiidung steigernden 
Kórperhaltung. Es ist ja klar, dafs auch der durch die aufgenbtigte 
gleichmafsige Kórperhaltung entstehende Zwang einseitige Anstrengung be- 
stimmter Muskelgruppen erzeugt und dadurch Unlustgefiihle hervorruft, 
welche die Gehirnthatigkeit hemmend beeinflussen.

Das wirkliche Durchschnittsbild des Schulunterrichts bei yerstandiger 
Handhabung ist nun aber ein wesentlich anderes.

Gewifs verlangt die Schule die Aufmerksamkeit und die Teilnahme 
der Schiller fiir die ganze Unterrichtszeit. Aber wie die Bielitung der-~- 
selben auch innerhalb desselben Stoffgebietes haufig wechselt, so ist auch 
der Grad der geistigen Spannung, den sie fiir die mannigfaltigen Tliatig- 
keiten des Schillers in Anspruch nimmt, aufserordentlich abgestuft.

1) Das iibersieht auch Burgerstein, wenn er a. a. O. Seite 626 im Hinblick 
auf seine Versuche sagt: rDie Unterrichtszeit aber soli jeden Beteiligten, wie es 
hier geschehen ist, konstant beschaftigen. ’ Nachdrucklieh betont wird es von 
Uhlig in seiner Anzeige der Kraepelinsehen Schrift (Humań. Gymnasium V, 184). 
Seine Ausfiihrungen beriihren sich in wesentlichen Punkten mit den meinigen, ich 
lasse daher die betreffende Hauptstelle hier im Wortlaut folgen: 'Was aber die grund- 
legenden Versuche anbetrifft, so zweifle ich keineswegs an ihrer Exaktheit, aber eben- 
sowenig daran, dafs es durchaus unzulassig ist, von ihnen den bezeichneten Schlufs 
auf den Unterricht, wie dieser ist und sein soli, zu beziehen. Denn jene Expori- 
mente stellten die Versuchspersonen stets vor eine ganze Reihe von 
Aufgaben auf dem gleichen Gebiete, dereń Bewaltigung durchweg eine 
besondere Anspannung der Aufmerksamkeit erforderte. Es ware aber 
weder richtig, zu behaupten, dafs die Praxis der Schule durchgehend solchem Ver- 
fahren entspricht, noch auch, dafs sie ihm entsprechen sollte, dafs jede Lektion, die 
nicht durchweg einen so hohen Grad des Aufmerkens beansprucht, den Vorwurf der 
Zeityergeudung yerdiene. Der Unterricht in den hóheren, wie niederen Schulen ver- 
lauft meist in abwechslungsvoller Weise selbst innerhalb derselben Lehrstunde, und 
neben den Leistungen, die einen hohen Grad von Aufmerksamkeit erfordern, liegen 
andere, die jenen gegeniiber alsErholung bezeichnet werden kónnen, nicht blofs weil 
schon jeder Wechsel in der Art der geistigen Anstrengung bekanntlich eine wesent,- 
liche Erfrischung bietet, sondern auch, weil hier ein erheblich geringeres Mafs des 
Aufmerkens in Anspruch genommen wird. Oder .sollte wirklich Jemand glauben, dafs 
fiir den Knaben dasselbe Mafs erforderlich ist, um eine Reihe von Rechenaufgaben 
im Kopf oder auf dem Papier richtig und in mógliehst kurzer Zeit zu lósen, um ein 
deutsches Diktat zu erfassen und orthographisch niederzuschreiben, um Ubersetzungen 
in eine Fremdsprache mundlich oder schriftlich korrekt auszufiihren, und dasselbe, 
wenn der Lehrer ein deutsches Gedicht yorliest und bespricht, aus Sagę oder Ge- 
schichte erzahlt, unter Vorzeigung einer Abbildung die Eigentiimlichkeiten eines 
Tieres schildert, das geographische Bild eines Landes an die Tafel zeichnet und von 
dessen Bergen, Fliissen und Stiidten beriehtet? Vielmehr, wie die Objekte der 
Aufmerksamkeit, so sind mannigfaltig auch ihre Arten und Grade, und
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Der wohlthatige Einflufs des Wechsels auf die geistige Thatigkeit ist 
eine Thatsache, welcher die Schule ausgedehnte Beaohtung schenkt; sowohl 
beziiglich der Reihenfolge der Lehrfacher im Stundenplan, wie des Unter- 
richtsverfahrens innerhalb der einzelnen. Lehrgegenstande selbst. Bei jedem 
nach richtigen methodischen Grundsatzen erteilten Unterricht findet beides statt: 
ein wechselnd abgestufter Grad der geistigen Spannung, der von dem Sehuler 
yerlangt wird, je nachdem er mehr selbstthatig oder mehr aufnehmend sich 
zu verhalten hat; und ein Wechsel der geistigen Thatigkeit uberhaupt, je nach
dem dieselbe sich an yerschiedenen Objekten yollzieht, oder an demselben 
Objekt die eine oder andere Art der Ubung yorgenommen wird. Ebenso 
zeigt der Unterricht in den meisten Stunden eine gewisse Abwechslung in 
der Korperhaltung. Aufstehen und Niedersitzen, Hervortreten an Wand- 
tafel oder Wandkarte und Zuruckgehen an den Platz, Chorsprechen, mit 
Aufstehen yerbunden, und Einzelrede; ja auch kleine Ruhepausen, mit 
leichten Freiiibungen des Korpers bei geoffneten Fenstern yerbunden, oder 
ein einfaches ‘ Riihrt euch! ’ bringen Erholung und Abwechslung. Der 
Stundenplan wird in den unteren Klassen nach dem Prinzip der Abwechs
lung angelegt, nach oben hin bedarf er freilich einer gewissen Konzentration. 
Immer aber soli zwischen mehr oder weniger anstrengenden Fachem ein 
passender Wechsel eintreten. Ein yerstandiger Direktor wird Facher, die 
yorwiegend abstrakte Denkthatigkeit fordem, durch solche, in denen die 
aufnehmende Thatigkeit yorwiegt oder ein Naturobjekt beobachtet oder eine 
Kunstiibung betrieben wird, unterbrechen lassen. Er wird auch nicht 
dulden, dafs mit den Kindern Stunden lang nur Grammatik oder nur Kopf- 
rechnen getrieben wird; ein Lehrer, der so unverstandig liandelt, treibt 
Unfug und mufs zurechtgewiesen werden.

Jede Unterrichtsstunde bietet in sich schon einen sehr mannigfachen 
Wechsel geistiger Thatigkeiten. Zwischen den Prozessen der Anschauung 
und der Abstraktion, der Einiibung und Anwendung, von denen ein jeder 
yerschiedene psychische Thatigkeiten in Ansprucli nimmt, findet ein bestan- 
diger Wechsel statt. Man stelle sich das nur lebendig vor. In der Religions- 
stunde wird zuerst etwa die hausliche Memorieraufgabe abgefragt, ein Spruch, 
ein Liedervers wird aufgesagt, eine Geschichte wiedererzahlt; dann gelit der

in dem Wechsel zwischen diesen liegt der Grund, warum am Ende auch einer yierten 
Stunde (in mittleren und oberen Klassen auch einer fiinften), wenn zugleich ange- 
messene Pausen eintreten, von rErmiidungsnarkose’ wenigstens bei nicht abnormen 
Schulern, nichts gespiirt wird.’ Durcliaus zutreffend, wenn auch das Verfahren im 
naturgeschichtlichen und geographischen Unterricht, wenn derselbe fruchtbar sein soli, 
die Thatigkeit der Schiiler in etwas starkerem Mafse in Ansprucli zu nehmen hat 
ais es nach der hier gegebenen Sehilderung erscheinen nióehte.

2*
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Lehrer zu der besonderen Teilaufgabe der Stunde iiber, das neue wird in 
passender Ankniipfung an das bisherige dargeboten, stuckweise vorgelesen 
oder erzahlt, dann besprochen und wiederholt, der religióse Gehalt aus dem 
zur Anschauung gebrachten Stoff herausgearbeitet, an das Erfahrungsleben 
der Schiller angekniipft und fur dasselbe fruchtbar gemacht usw. In der 
deutschen Stunde wird vielleicht ein Gedicht oder ein Lesestiick behandelt; 
erst die Vorbereitung durch entsprechende Fragen oder Mitteilungen des 
Lehrers, dann die stuckweise Darbietung, die Erlauterung des einzelnen 
nach Inhalt und Form, die Betrachtung des Fortschritts der Handlung oder 
der Gedanken, endlich die zusammenfassende Anschauung des Ganzen, die 
Ubung in ausdrucksvollem Vortrag. Die verschiedensten Seelenthiitigkeiten 
der Schiller treten abwechselnd in Thatigkeit, bald wird ihr Urteil, bald die 
Kraft des inneren Vorstellens, bald das Gemiitsleben beteiligt.

Im fremdsprachlichen Unterricht wird vor- und nachiibersetzt, es wird 
gelesen, die sprachliche Form zergliedert, der Gedanke festgestellt, die Ver- 
deutschung gesucht, der Inhalt erlautert; es wird eine grammatische Ubung 
yorgenommen in Bildung von Formen, in Ableitung und Einiibung von 
Regeln u. s. w. Immer ein Wechsel geistiger Tliatigkeiten, eine dem Grade 
nach verschiedene geistige Anstrengung der Schiller. Geschichte, Geographie, 
Naturlehre bieten die grofste Mannigfaltigkeit, ebenso hinsichtlich der Stoffe 
wie der Arten ihrer Darbietung und Verarbeitung. Selbst die abstrakte 
Mathematik fordert yielfache Berilhrung mit der Anschauung und gestattet 
mannigfache Standpunkte der Betrachtung, yerschiedene Weisen der Be- 
handlung. Es ist ja klar, dafs dem Schiller ernste, gespannteste Geistes- 
arbeit nicht erspart werden darf. Nur dafs es im Wesen des von unsern 
Schulen angestrebten Bildungszieles liege, dafs diese Anstrengung notwendig 
zur Erschopfung fiihren miisse, mufs bestimmt abgelehnt werden. Davor 
schiitzt eine gesunde Methodik. Sehon Herbart (Umrifs Pad. Vorl. § 70) 
sagt: 'Ist der Schiller an bestimmten Gegenstanden wirklich ermildet (nicht 
blofs unlustig), so mufs man, so weit thunlich, dies Gefiihl erst yoriiber- 
gehen, wenigstens sich mildern lassen, ehe man die namlichen Gegenstande 
in etwas yeranderter Form weiter bearbeitet.’ In ahnlichem Sinn 
aufsert sich Mosso a. a. O. 198: 'Die tauglichsten Lehrer sind die, welche 
niemals ilbermafsig eine Gehirnregion ihrer Schiller ermiiden, und dabei 
yerstehen, ihre Aufmerksamkeit einmal hier- und einmal dorthin zu lenken, 
damit dieselbe ruhen und dann gekraftigt auf den eigentlichen 
Gegenstand zurilckkommen kann.’

Auf solcher Handhabung der Methode beruht die erfrischende, be- 
lebende Wirkung guten Schulunterrichts. Im Wechsel liegt die Erholung. 
Treten dazu noch angemessene Ruhepausen, die thunlichst im Freien zu- 
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gebracht werden und wahrend dereń fiir griindliche Zufuhr frischer Luft 
in den Schulzimmern gesorgt wird, sowie eine kraftige Handhabung des 
Turnens und der Bewegungsspiele, so wiifste ich nicht, was der heran- 
wachsenden Menschheit iiberhaupt in kórperlicher und geistiger Hinsicht 
zutraglicheres geboteu werden konnte. Der Ausgleich der nach gleich- 
formiger Spannung naturgemafs eintretenden Ermiidung, wie er durch die 
beiden Hauptmittel des Wechsels der Beschaftigung und des volligen Aus- 
ruhens erfolgen mufs, wiirde noch viel starker sichtbar werden, wenn nicht 
der Schule so viele schwachliche und blutarme Kinder zugefiihrt wiirden 
und wenn nicht so viele derselben wahrend der Jahre des Schulunterrichts 
in der Hauslichkeit einer ausreichenden Ernahrung, eines geniigenden 
Schlafes und mancher anderen wichtigen Bedingung gesundheitlicher Entwick- 
lung entbehren miifsten. Es ist vollkommen zweifellos, dafs die Schule in 
vieler Beziehung die Eehler des Hauses ausgleicht. Der heilsame Zwang 
zu geregelter, geistiger Thatigkeit, der rechte Wechsel zwischen Arbeit und 
Erholung, der Aufenthalt in gut geliifteten und gut beleuchteten Raumen, 
die Korperiibung und Bewegung beim Turnen, beim Spiel, auf Ausfliigen, 
die Gewbhnung an Gehorsam, Ordnung, Piinktlichkeit und Reinlichkeit ist 
fiir manche Kinder geradezu eine Rettung vom Yerderben.’

1) Vgl. das Schlufskapitel.



IV.

Einige Versuche am Jenaer Gymnasiuni.
Es ist gezeigt worden, dafs der gelehrte, aber dem Schulleben augen- 

scheinlich fernstehende Naturforscher aus richtigen Thatsachen unrichtige 
Folgerungen abgeleitet hat, weil er die Arbeitsbedingungen jener Versuchs- 
stunden den Arbeitsbedingungen des Schulunterrichts iiberhaupt gleichsetzte. 
Dam.it wird die These von der beim heutigen Schulbetrieb unvermeidlichen 
'Ermiidungsnarkose’ von selbst hinfallig. Es ist nicht zu erweisen, dafs 
der bestehende Schulbetrieb die Schiiler alltaglich bis zur 'vollen geistigen 
Erschopfung’ in Anspruch nehmen mtisse, um die ihm gesteckten Bildungs- 
ziele zu erreichen. Vielmehr wurde dargethan, dafs die Schule mannig- 
fache Mittel besitze, um dem Einflufs der geistigen Ermiidung entgegenzu- 
arbeiten. Aber es kann immerhin noch ein Zweifel dariiber bestehen, ob 
diese Mafsregeln auch wirklich den Erfolg haben, dafs sie die geistige 
Spannkraft der Schiller wahrend der ganzen Dauer der zusammenhangenden 
taglichen Unterrichtszeit annahernd auf derselben Hohe erhalten. Kein Schul- 
mann wird ja behaupten, dafs die geistige Frische der Schiller gegen Ende 
der Unterrichtszeit noch genau dieselbe ist, wie zu Anfang. Aber ist das 
Eintreten einer gewissen Abspannung nicht eine normale und unbedenkliche 
Erscheinung, welche durch die folgende langere Erholungszeit schnell und 
leicht iiberwunden wird?

Vielleicht ist man geneigt, den Schulmannern, die so urteilen, Be- 
fangenheit und Selbsttauschung vorzuwerfen. Thatsachlich sei die herbei- 
gefiihrte geistige Erschopfung der Jugend viel tiefer, ais die Schule zugebe 
und in der taglichen Wiederholung dieser Erscheinung liege eine drohende 
Crefahr. Deshalb wird es nicht ohne Nutzen sein, der Beantwortung dieser 
Frage auch auf dem Wege des Versuchs naher zu treten. Man brauchte 
nur Arbeiten gleicher Art und gleichen Umfangs zu verschiedenen Zeiten 
des Vormittagsunterrichts durch dieselbe Schiilergruppe bearbeiten zu lassen 
und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Einige Versuche dieser Art 
sind am Jenaer Grymnasium in zwei verschiedenen Klassen von meinen 
Kollegen, den Herren Dr. Kolesch und Dr. Koetschau mit dankenswerter 



19

Bereitwilligkeit auf meinen Wunsch angestellt und bearbeitet worden, iiber 
die ich im folgenden berichte. Hatte freilich das gewonnene Materiał eine 
erschopfende Bearbeitung im Sinne Burgersteins und Hopfners erfahren 
sollen, so ware ein Buch daraus geworden. Was ich hier in knapper Aus- 
wahl mitteile, soli einerseits im Anschlufs an die friiheren Versuche den 
Veriauf und das Verhaltnis der innerhalb einer und derselben Stunde auf- 
tretenden Ermiidungserscheinungen wenigstens im allgemeinen Umrifs dar- 
stellen, sodann aber auch zeigen, wie fiir die Beantwortung der oben auf- 
geworfenen Frage nach dem Verhaltnis des Arbeitswertes der letzten zu den 
ersten Arbeitsstunden der Schulzeit des Vormittags eine experimentelle 
Grundlage sich gewinnen lafst.

Erste Versuchsarbeit.
Vorgenommen am 3. September 1894 (unmittelbar nach Schlufs der 

Sommerferien) in der Untertertia. Anwesend sind 21 Schiller, welche 
einer geistig geweckten und gut geschulten Generation angehoren. Der 
Versuch findet in der ersten Vormittagsstunde statt. Die Arbeitszeit 
betragt 44 Minuten. Gestellt sind 30 arithmetische Einzelaufgaben in 
3 Teilstiicken von je 10 gleichartig gebauten Aufgaben.') Den Schiilern 
werden zunachst nur die 10 Aufgaben des ersten Stiickes diktiert, nach 
dereń Erledigung auf besonderem Blatt und Einsammlung durch den Lehrer 
die Bearbeitung des zweiten, dann ebenso des dritten erfolgt. Die Schiller 
sollen nicht unter dem Druck eines bestimmten Termins stehen. Die Auf
gaben sind in jedem Teilstiick von 1 —10 numeriert, die gleichnumerierten 
Aufgaben eines jeden Teilstiickes sind genau nach demselben Typus gebaut.

Beispiele:
Aufgabe n. 3 im ersten Teilstiick:

13a — 46 — (5c-j- 2 a) — (6a — 46) — 2e = 
im zweiten:

14a — 66 — (Ge -j- 3a) — (7 a — 5b)-— 3e = 
im dritten:

12 a — 3b — (4 c -j- a) — (5 a — 36) — c =
Aufgabe n. 7 im ersten Teilstiick:

18a + {10a — [8a — (13a + 56]} = 
im zweiten:

19 a -|- {10 a — [9a — (14a -j- 66]} =
im dritten:

17« + ]9a[7a — (12a-j-46]} =

1) Lehraufgabe der Klasse in Arithmetik: bis zur Multiplikation der Polynome.
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Das erste Teilstiick wurde mit sehr verschiedener Geschwindigkeit 
gearbeitet, nach 17 Minuten wurde abgeschlossen, 19 Schuler hatten alle 
Aufgaben, einer 9, einer nur 8 erledigt.

Teilstiick II wurde nach 133/4 Minuten abgeschlossen. Alle Aufgaben 
waren erledigt, nur ein Schuler hatte eine Aufgabe unvollstandig gelassen.

Teilstiick III war von allen Schiilern nach Ablauf von 13 Minuten 
erledigt.

Die in Rechnung gezogenen Schuler gebrauchten zur
Bearbeitung von Stiick I zusammen 294% Minuten,

11

11

11

11

n
V

II „ 234% „
HI „ 199%

Jeder einzelne brauchte im Durchschnitt zu Stiick I: 14 Minuten,
II- 11T) 11 11 ii T> „ „ a-J-. i - -L „

11 11 11 ii „ III: 9,5 „
Hieraus ergiebt sich zugleich eine durchschnittliche Ruhezeit von

9% Minuten im ganzen, oder 3% Min. fur jedes Arbeitsstiick. Bei der 
individuellen Verschiedenheit der Arbeitsgeschwindigkeit lag allerdings fur 
den einzelnen die thatsachliche Ruhezeit teils iiber, teils unter dem Durch- 
schnitt.

Ergebnis fur die Arbeitsgeschwindigkeit: Zunahme derselben bis 
zum Ende, doch mit abnehmender Starkę im letzten Arbeitsabschnitt.x)

Ergebnis fiir den Arbeitswert: Werden bei Berechnung der Fehler 
auch kleinere Versehen, welche sonst bei Beurteilung der Klassenarbeiten 
meist nicht in Anschlag gebracht werden, mitgerechnet, und zwar so, dafs 
2 derselben fiir 1 Fehler angesehen werden, so ergeben sich ais fehlerhaft 
von der Gesamtlieit der bearbeiteten Aufgaben (30 x 21 —■ 630):

19,68%, 
und zwar entfallen auf Teilstiick I: 7,85%,

„ II: 5,24 „ 
„ III: 6,58 „

Der Arbeitswert steigert sich mit der Arbeitsgeschwindigkeit in den 
ersten 2 Dritteln der Stunde und vermindert sich im letzten Drittel, wahrend 
die Steigerung der Geschwindigkeit noch anhalt, wenngleich in vermindertem

1) Nur 2 Schuler arbeiteten gegen das Ende hin langsamer, doch ist der Unter- 
schied so gering (s/4 Min.), dafs er ohne Ansatz bleiben kann.

Tempo.
Die Zahl der Korrekturen betrug in Teilstiick I: 37,

11 11 11 11 11 ii „ II: 32,
11 11 n 11 11 ii „ III: 27.
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Es braucht nicht bemerkt zu werden, dafs ein Fehler an sich noch 
keine Ermiidungserscheinung ist, sondern zunachst nur ein mangelhaftes 
Kbnnen beweist. Erst wo bei gleichartiger Arbeitsschwierigkeit innerhalb 
derselben Arbeitsaufgabe die Fehlerzahl zunimmt, darf auch das Mitwirken 
der Ermiidung angenommen werden. Ebenso ist es klar, dafs nicht die Ver- 
besserung an sich auf geistige Ermiidung hinweist, wohl aber das Ausbleiben 
derselben bei gleichzeitig grbfserer Zunahme der Fehler. Dieses Verhaltnis 
haben wir im letzten Drittel der Arbeit.

Zweite Versuchsarbeit.
Dieselbe Klasse behandelt eine analoge Aufgabe in der vierten Vor- 

mittagsstunde des nachsten Tages. Wieder 30 arithmetische, gleich- 
mafsig gebaute Aufgaben ahnlicher Art. Bearbeitung in 3 Stiicken wie 
tags zuvor. Anwesend 23 Schiller.

Geschwindigkeit.
Stiick I wurde von allen1) Schulern nach 13 Minuten abgeschlossen,

1) Nur 1 Schiller hatte von Stiick I eine Aufgabe unerledigt gelassen.

n 11 11 „ 11 , „ 11 14: „ „

» Ul „ n „ „ n 1 - ii „

Gesamtzahl der aufgewendeten Minuten in Stiick I: 223
•n r> 5? „ „ U: 225%,

W „ n HI: 1901/,.
Durchschnitt fur jeden Schiiler in Stiick I: 9,7 Minuten,

w w V V i, II: 9,8 „
T) T) „ III: 8,3 „

Also mafsige Steigerung der Geschwindigkeit gegen das Ende hin.
Arbeitswert. Die Anzahl der fehlerhaften Losungen betragt 15°/0. 

Davon entfallen auf Stiick I: 3,91 °/0,
« n n » II- 5,43 „
„ „ n „ ni; 5,8 „

Also Abnahme des Arbeitswertes vom zweiten Drittel an, der sich jedoch im 
letzten Drittel wieder ein wenig hebt. Auch hier nimmt die Zahl der 
Korrekturen gegen das Ende hin ab, wie diese Ubersicht zeigt:

Stiick I: 28, 
„ U: 40, 
„ III: 25.

Die starkę Abnahme der Korrekturen im letzten Drittel wird durch 
die geringe Hebung des Arbeitswertes nicht aufgewogen. Sie zeigt viel- 
mehr, dafs die Scharfe der Priifung eine Minderung erfahren hat und eben 
darin lalst sich der Einflufs der Ermiidung wahrnehmen.
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Vergleichung des Ergebnisses beider Versuchsarbeiten.
Zusammenstellung der Arbeitsgeschwindigkeit nach der auf jeden

Schuler durchschnittlich entfallenden Minutenzahl:
A. Stiick I: 14 Minuten.

„ II: 11
„ III: 9,5

T) 

p

B. Stiick I: 9,7 Minuten. 
„ II: 9,8 „
„ III: 8,3

Zusammenstellung des Arbeitswertes nach dem Prozentsatz der in 
jedem Teilstiick gemachten Fehler:

A. Stiick I: 7,85%.
„ II: 5,24 „
„ III: 6,58 „

B. Stiick I: 3,91%.
„ II: 5,43 „
,, HI: 5,8 „

Die zweite in der vierten Vormittagsstunde gemachte Versuchsarbeit 
zeigt eine hohere Arbeitsgeschwindigkeit und einen hoheren 
Arbeitswert ais die erste in der ersten Stunde. Natiirlich beweist dies
Ergebnis keineswegs einen Vorzug der vierten Stunde gegeniiber der ersten 
in Bezug auf die Arbeitsfahigkeit der Schiller. Es springt in die Augen, 
dafs die am Tage vorher vollzogene Bearbeitung von 30 Aufgaben gleicher 
Art einen bedeutenden Ubungserfolg bewirkt hat, der bei der zweiten 
Ubung sowohl in der geringeren Arbeitszeit, welche die Arbeit erforderte, 
wie auch in der geringeren Fehlerzahl zum Ausdruck kam. An sich betrachtet, 
kommen Ermildungserscheinungen bei der zweiten, in der vierten Vormittags- 
stunde gefertigten Arbeit friiher zur Erscheinung ais bei der ersten. Allein 
dieselben sind so geringfiigig, dafs trotz ihrer die Leistung im ganzen eine 
iiberwiegend tiichtige geblieben ist. Es kann hier nicht von einer 
wesentlichen Herabsetzung der geistigen Leistungskraft, ge- 
schweige denn von einer Ermiidungsnarkose die Rede sein.

Dritte Versuchsarbeit.
Es lag mir daran, ahnliche Versuclie auch mit einer geistig lang- 

samen und iiberwiegend schwach begabten, doch von demselben Lehrer 
unterrichteten Klasse vornehmen zu lassen. Ich wahlte die Ober ter tia 
und ais Gegenstand zunachst wieder die Arithmetik. ’) Der erste Versuch 
fand in der ersten Vormittagsstunde mit 19 Schiilern statt. Art und 
Einteilung der Aufgaben und Berechnung der Fehler wie oben. Ich be- 
schranke mich auf Angabe des Ergebnisses:

1. Arbeitsgeschwindigkeit. Dieselbe steigt bei 14 Schiilern 
(73,7%) bis zum Ende der Stunde, bei i Schuler yerlangsamt sie sich ein

1) Lehraufgabe: Algebraische Division und Briiche. Proportionen.
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wenig, bei 2 Schiilern zeigt sich erst eine Abnahme, dann eine Zunahme, 
bei 2 das umgekehrte Verhaltnis.

Durchschnitt fiir jeden Schiller in Stiick I: 9,5 Minuten,
77 77 77 77 ii ii II: 6,4 „
77 77 77 77 „ „ III: 5,6 „

2. Arbeitswert. Die Anzahl der unrichtigen Lósungen berechnet
sich auf 12,5%, und zwar in Teilstiick I auf 4,9%,

II 4 1n ’ «

„ HI ii 3,5 „
Also steigende Zunahme des Arbeitswertes bis zum Ende der Stunde.

Also steigende Abnahme bis zum Ende (Zur Beurteilung s. o.).

Zahl der Korrekturen in Teilstiick I: 24,
77 77 77 „ „ II: 14,
77 77 77 „ „ III: 13.

Vierte Versuchsarbeit.
In der vierten Vormittagsstunde 14 Tage spater mit derselben 

Klasse vorgenommen. Die Schiller waren inzwischen in der Behandlung der 
betreffenden Aufgaben weiter geiibt worden, daher wurden fiir die zweite 
Arbeit etwas schwierigere gewahlt. Es nahrnen diesmal nur 16 Schiller an 
dem Versuch teil. Ergebnis:

1. Geschwindigkeit. Bei 14 Schiilern (87,5%) steigt dieselbe bis 
zum Ende hin, 1 Schiller verlangsamt sich, bei einem zeigt sich erst eine 
Zunahme, dann eine Abnahme. Die Geschwindigkeit steigert sich zwischen 
Stiick I und II weit erheblicher, ais zwischen II und III.

Durchschnitt fiir jeden. Schiller in Stiick I: 7,2 Minuten,
TT- 5 5

» „ ii ii ii ii J--1-- ' „
TTT- 5

77 77 w v 77 77 • n

2. Arbeitswert. Prozentsatz der falschen Lósungen 22,5%, und 
zwar in Stiick I: 8,9%,

„ U: 7 „
„ III: 6,6 „

Auch hier steigende Zunahme der Leistung nach dem Ende hin.

Zahl der Kor rek tur en in Teilstiick I: 44,
ii „ ii n ' ii II- ^i

11 11 11 Tl 11 HI’ ^1

Also ein nahezu konstantes Yerhaltnis.
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Yergleichung der dritten (A.) und vierten (B.) Yersuchsarbeit.
1. Arbeitsgeschwindigkeit.
A. Stiick I: 9,5 Minuten,

„ II: 6,4 „
„ III: 5,6 „

B. Stiick I: 7,2 Minuten,
,, II: 5,5
„ III: 5

2. Arbeitswert.
A. Stiick I: 4,9% Fehler (Korr. 24),

„ U: 4,1 „ „ ( „ 14),
„ III: 3,5 „ „ ( „ 13),

B. Stiick I: 8,9% Fehler (Korr. 44),
„ II: 7 „ „ ( „ 42),
„ III: 6,6 „ „ ( „ 42).

Bei beiden Yersuchen zeigt sich iibereinstimmend:
1. Abnahme der Fehlerzahl nach dem Ende hin,
2. Zunahme der Geschwindigkeit ohne Beeintrachtigung des Wertes, 

doch mit Abnahme des Tempo gegen das Ende hin.
Die grofse Differenz des Arbeitswertes zwischen A und B scheint auf 

den ersten Blick auf eine starkę geistige Ermiidung am Ende des Vormittags- 
unterrichts hinzuweisen. Beriicksichtigt man aber die auffallende Thatsache, 
dafs innerhalb der Stunde eine Abnahme der zu Beginn derselben bethatigten 
Arbeitskraft der Schiiler nicht beobachtet wurde, dafs vielmehr Arbeits
geschwindigkeit und Arbeitswert im Laufe der Stunde . sich steigern, so 
wird man nicht umhin kónnen, fiir die allgemeine Minderwertigkeit dieser 
Stundenleistung im Yergleich zur ersten (B zu A) nach einem besonderen 
Grunde zu suchen. Augenscheinlich liegt derselbe in. der durch die voran- 
gegangene Ubung veranlafsten Wahl schwierigerer Aufgaben (S. 20). Be- 
trachtet man iibrigens das Arbeitsergebnis der vierten Stunde an sich, so 
kann es ais ungentigend nicht angesehen werden: eine notorisch schwachę 
Generation hat in nicht ganz 50 Minuten 30 Aufgaben behandelt und davon 
77,5% yollkommen richtig gelost.

Fiinfter und sechster Yersucli.

III A. Griechisch. Es ist dieselbe gering begabte Klasse, mit 
welcher die mathematischen Versuchsarbeiten vorgenommen wurden. Gram- 
matischer Jahreslehrstoff: Aneignung der unthematischen Konjugation und 
der unregelmafsigen Verba.

Erste Versuchsarbeit, in der zweiten Yormittagsstunde: Griechische 
Formenarbeit, bestehend aus 60 Formen, in 5 Abschnitte zu je 12 geteilt, 
der Yerba urrr^it. Die Schwierigkeit ist gleichmafsig
verteilt, Arbeitszeit fiir jede Gruppe 9 Minuten. Die von den einzelnen 
gebrauchte Arbeitszeit ist leider nicht gebucht, doch wird bemerkt, dafs die



25

Mehrzahl der Schiller in jeder Gruppe einige Minuten vorher fertig war und 
dadurch Erholungspausen erhielt, die Arbeitsgeschwindigkeit ist also eine
ziemlich konstantę. Das Diktat der Aufgabe von jeder Gruppe fiillte kaum
% Minutę aus. Ich gebe ais Beispiel die 12 Formen der ersten Aufgabe
der ersten Gruppe:

edwzag, stfojnag, sorijoag,
^ys, or/jorjg,

doiris, Gttfoatg,
dóg, otfjGor,

und der letzten Aufgabe der letzten Gruppe:
Sióotai, rtii)etai,
didartat, ŁOlfjltai,
dtóotto, tii)tlto, taiacro,
dtdÓGi)a>, Tl&tG&lU, locda&c

Arbeitswert. Prozentsatz der Fehler (abgeruudet)
i n Stiick I: 105/6 °/0

1) So finde ich z. B., dafs Aufgabe n. 6 der II. Gruppe (8e8<anó^ta>r, 
iótT/xóvra>r') nur von 3 Schiilern ganz fehlerlos gearbeitet ist.

„ II: 23 „
„ III: 20«/12„ 
,, IV: 14% „
„ V: 10 „

Durchschnittszahl 153/4°/0, iiber dieser Zalil stehen II und III, dar- 
unter I, IV, V. Daraus wird ersichtlich, dafs der Arbeitswert von der 
ersten zur zweiten Gruppe stark sinkt, dann aber von der dritten bis zur 
letzten Gruppe stetig zunimmt und den Anfangswert nicht nur wieder er- 
reicht, sondern noch etwas steigert. Die Steigerung der Feliler in der 
zweiten Gruppe kann demnach nicht auf Ermudungserscheinungen zuriick- 
gefiihrt werden, sondern ist lediglich die Folgę der noch bestehenden Un- 
sicherheit der Schiller in Bildung gewisser Formen.1)

Korrekturen finden sich in folgendem Yerliiiltniss:
Stiick I:

77

77

77

II: 
III: 
IV:
V:

10 %
3 „
7 „

Die Abnahme der Verbesserungen entspricht der Zunahme des Arbeits
wertes, ist also liier nicht ais Ermiidungserscheinung aufzufassen.
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Die zweite Versuchsarbeit im Griechischen wurde eine Woche 
spater, in der funften Vormittagsstunde, vorgenommen analog der vorigen, 
doch auf zwei neue Verba (deizw^wt, ausgedehnt, von denen andere
Formen ais vorher zu bilden waren. Wieder 60 Formen in 5 Gruppen zu 
je 12.1) Arbeitszeit fiir jede Gruppe 7 Minuten. Die nieisten Schuler waren 
in jeder Gruppe einige Minuten vorher fertig und brauchten die gewonnene 
Zeit zur Durchsicht des Geschriebenen.

1) Gruppe 1: Von fy/n tł3y)ti 2 P. PI. Praes. Pass, durch alle Modi.
Gr. 2: 6eixvv/xi ii/fii ólSoo^i 1 P. PI. Impf. u. Pluspf. Act. u. Med. Gr. 3: 5. irf.

3 P. Fut. Act. u. Med. durch die Modi. Gr. 4: 5. ify. r/S^/zi 2 P. S. Perf. Act- 
durch alle Modi. Gr. 5: 5. ił). 6i6a>jii 3. P. PI. Aor. 1 Act. durch alle Modi.

Prozentsatz der Fehler:
I. Gruppe 7!/2 % 

II. „ 26 „
III- „ 18 ^3 „
IV. „ 25 „

V. „ 29i/2 „
Gesamtfehlerzahl 255, der Durchschnitt 21* * 3/4°/0, darunter blieben 

I und III, dariiber die ubrigen. Die Fehlerzahl steigt bereits in II sehr 
betrachtlich, sinkt in III, uin bis zum Ende liin regelmafsig zu steigen. 
Das bessere Ergebnis der III. Gruppe erklart sich aus der leichteren Auf
gabe; es waren hier lediglich die dem Schiller gelaufigeren Formen des Fut. 
Akt. und Med. zu bilden.

Wie die Fehler, so sind auch die Korrekturen weit zahlreicher
ais bei der ersten Arbeit, 46 gegeniiber 26, nemlich

I. Gruppe 41/,; %
II. n u

III.
IV. n 2u/12 „

V. y> 5 „
Aus den etwas kleineren Zalilen der mittleren Gruppen gegeniiber der 

ersten und letzten, dtirften sich bestimmte Schltisse kaum ziehen lassen.
Wie bei der mathematischen Aufgabe ist auch bei der griechischen 

das Ergebnis der in der letzten Vormittagsstunde geleisteten Arbeit un- 
giinstiger ais das der ersten. Doch zeigt sich bei genauer Prufung der 
einzelnen Arbeiten eine grofse Differenz der individuellen Ermildbarkeit, bei 
einigen tritt bald eine starkę Ermattung hervor, wahrend andere fast ebenso 
frisch wie beim ersten Versuch arbeiteten.

Gleichwol ist das Gesamtergebnis auch der zweiten Arbeit, welche 
mit der schwachsten Illassengeneration in der ungeeignetsten Tagesstunde 
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vorgenommen wurde, nicht ais ganz unbefriedigend zu bezeichnen: Von 
60 x 20, also 1200 Formen, sind 255 falsch, also 945 richtig gebildet 
worden.

Allgemeines Ergebnis.
Kraepelin stellte auf Grund seiner Versuclie an Erwachsenen folgende 

Thatsachen fest: die Arbeitsgeschwindigkeit ist individuell verschieden. Sie 
wird gesteigert durch die Ubung, doch hat diese Steigerung bestimmte 
Grenzen. Die fortschreitende Arbeitssteigerung durch die Ubung wird be- 
eintrachtigt durch die Wirkungen der Ermiidung. Die Wirkungen der Er- 
mildung wachsen rascher heran, ais die Steigerung der Arbeitsfahigkeit 
durcli die Ubung. Die Ermiidung bedingt iiberall eine Abnahme der Arbeits- 
lcistung. Erstere wird zwar eine Zeit lang durch die erlangte Ubung auf- 
gehalten, doch sinkt nachher die Leistung unaufhaltsam.

Diese Satze haben, wie durch die friiheren schulmannischen Versuche 
so auch durch die unsrigen ihre Bestatigung erfahren.

Mań kann den Satz hinzufiigen, der eigentlich selbstverstandlich ist: 
die Wirkungen der Ermiidung nehmen ab mit d.er Zunahme der korper- 
lichen Reife. Ein jilngerer Schiller ermiidet schneller ais ein alterer, bei 
gleichem normalen Verlauf der korperlichen und geistigen Entwickelung.

Es zeigte sich bei dem auf Seite 9 n. 1 mitgeteilten Versuch bei den 
10 — lljahrigen Schulern der Quinta, dafs Ermiidungserscheinungen be- 
reits im zweiteń Drittel der Stunde stark bemerkbar waren. Dagegen traten 
solche bei den 12 — 13jahrigen Knaben der Untertertia erst im letzten 
DritteL der Stunde auf, und zwar in leichterer Form (bei dem in der ersten 
Vormittagsstunde vorgenommenen Versuch; etwas friiher in der vierten 
Stunde); die 13 — 15jahrigen Obertertianer (die Altersgrenze reichte bei 
dieser Klasse, die mehrere aus der vorigen Generation zuriickgebliebene 
Schiller enthielt, etwas hoher hinauf) zeigten bei den in der ersten, zweiten 
und vierten Stunde angestellten Arbeitsversuchen iiberhaupt keine Abnahme 
der Arbeitsleistung innerhalb der Stunde, nur in der fiinften Stunde trat 
schon nach dem ersten Funftel derselben eine starkę, im letzten Fiinftel 
noch weiter zunehmende Entwertung der Leistung hervor.

Vergleichen wir nun den Arbeitswert der in verschiedenen Stunden 
des Vormittags an gleichartigen Aufgaben durch dieselben Schiller vorge- 
nommenen Arbeitsversuche, so ergiebt sich folgendes: Die Obertertianer 
arbeiteten in der zweiten Vormittagsstunde ohne dafs Ermiidungserscheinungen 
hervortraten. Die vorausgehende Stunde hatte demnach die Leistungsfahig- 
keit der Schtiler nicht herabgesetzt, obwohl sie nur durch eine kurzere 
Pause von der zweiten getrennt war.
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Die Leistung der Untertertia in der vierten Stunde zeigte sogar einen 
hóheren Arbeitswert ais die der ersten. Wenn wir auch den durch die
gleichartige Ubung des vorhergehenden Tages bewirkten Ubungserfolg in 
Abrechnung bringen und zugeben, dafs Ermiidungserscheinungen friiher zur 
Erscheinung kamen, ais bei der ersten, so ist doch klar, dafs die Leistungs- 
kraft der Schuler durch die vorangegangenen drei Lehrstunden nicht, oder 
doch kaum vermindert war. Wie hatte sonst der Ubungsgewinn vom Tage 
vorher den Wirkungen der Ermudung gegeniiber sich siegreich behaupten 
kbnnen? Nur bei dem Yersuch der Obertertia in der fiinften Stunde war 
eine erhebliche Herabsetzung des Arbeitswertes nicht abzuweisen. Doch 
konnte auch hier die Leistung an sich immer noch ais einigermafsen ge- 
niigend angesehen werden. Zugleich fand sich beim Vergleich mit dem weit 
besseren Ergebnis des Versuch.es der jtingeren Klasse, dafs die individuelle 
Yerschiedenheit der Arbeitsbegabung das allgemeine Gesetz von der mit zu- 
nehmender Kórperreife abnehmenden Ermudbarkeit mannigfach durchkreuzt.

Um zu allgemein giltigen Schliissen zu gelangen, miifsten ahnliche 
Versuche in grbfserem Umfange angestellt, auf alle Lehrgegenstande und 
Schulklassen ausgedehnt, auch einer umfassenderen Bearbeitung unterzogen 
werden, ais es hier geschehen konnte.

Versuch.es


V.

Praktische Ergebnisse.
Das diistere Bild, welches Professor Kraepelin von dem der lernenden 

Jugend durch den heutigen Schulbetrieb zugefilgten Schaden entwirft, stimmt 
nicht mit der Wirklichkeit. Wir haben die der Schule zu Gebote stehenden 
und thatsachlich in Ubung stehenden Mafsregeln bezeichnet, durch welche 
dieselbe das Gleichgewicht der geistigen Krafte wahrend der Unterrichtszeit 
aufrecht zu erhalten vermag. Es wurden die Ergebnisse einiger gymna- 
sialen Arbeitsversuche mitgeteilt, welche unter anderm den Zweck hatten 
darzustellen, wie sich die geistige Spannkraft der Schiller gleicliartigen Auf
gaben gegentiber verhalt, jenachdem dieselben in den ersten oder in den 
letzten Stunden der zusammenhangenden Unterrichtszeit des Vormittags zu 
losen waren. Diese Versuche zeigten, dafs sich im ganzen die Leistungs
fahigkeit der Schiller wahrend der Unterrichtszeit gut behauptet. Wo eine 
merkliche Verminderung beobachtet wurde, war das durch die fiir die letzte 
Stunde ungeeignete Arbeitsaufgabe veranlafst. Aber diese Verminderung 
der geistigen Spannkraft war selbst in der fiinften Stunde doch himmelweit 
entfernt von dem von Kraepelin behaupteten Zustand vólliger geistiger Er- 
schopfung.

Hierbei ist zu beriicksichtigen, dafs Arbeiten, welche eine so anhal- 
tende und in gleicher Richtung gehaltene Spannung der Aufmerksamkeit 
erfordern, wie die mitgeteilten Versuchsarbeiten, nicht zu den taglichen 
Ubungen gehbren und wenn sie stattfinden, nicht oder nur ausnahmsweise 
in der letzten Unterrichtsstunde vorgenommen werden.

Gleichwol ist es fiir den Schulmanri von hohem Interesse, zu er- 
fahren, welche Mafsregeln die arztliche Wissenschaft fiir erforderlich halt, 
um die beim Unterricht auftretenden Ermiidungserscheinungen wirksam zu 
bekampfen. Was Kraepelin auf Seite 15 — 21 seiner Schrift in dieser Be- 
ziehung ausfilhrt, verdient daher unsere volle Beaclitung. Diese Ausfiih- 
rungen leiden allerdings an dem Mangel einer Unterscheidung der Schul- 
arten, der Geschlechter und der Altersstufen und konnen daher nur eine 

3 
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bedingte Geltung in Anspruch nehmen. Hier sollen sie wesentlich nur auf 
ihre Brauchbarkeit fur den Unterricht der hóheren Schulen gepriift werden. 
Ais Mafsregeln, welche bestimmt sind, die Schuler wahrend der Unterrichts- 
zeit im Zustand geistiger Frische zu erhalten, ftihrt der Verfasser auf: die 
Kiirzung der Lehrstunde, die fortschreitende Verlangerung der spateren 
Pausen und ihre Ausfiillung durch leichte, mehr kórperliche Beschaf- 
tigungen, die Auswahl der fur geistige Arbeit geeignetsten Tageszeiten. 
Die erste Forderung verdient fiir die ersten Schuljahre die vollste Billigung, 
hier sollte die Zeiteinheit nur eine halbe Stunde betragen. In den unteren 
Klassen der hóheren Leliranstalten ist durch richtige Einteilung der Lehr- 
stunden in kleinere, durch Besinnungs- und Ruhepausen getrennte Ab- 
schnitte, sowie durch entsprechenden Wechsel der geistigen Thatigkeiten, 
wie oben Seite 12 f. gezeigt ist, ausreichende Abhilfe zu gewinnen. Ein 
Stundenplan mit wechselnder Lange der Lehrstunden ware ein Unding.

Uber die zweite Forderung wiirde sich reden lassen. Wenn die Er- 
holungskraft der Arbeitspausen mit der Fortsetzung der Arbeit sich ver- 
mindert, so scheint daraus zu folgen, dafs die Erholungspausen bei langerer 
Dauer des Unterrichts fortschreitend waclisen miissen. Doch lafst sich auch 
eine andere Einrichtung denken (s. u. n. 1). Unsere Schrift fordert aufser- 
dem fiir diese Ruhepausen auch eine langere Dauer ais die meist iibliche 
und eine Abfolge derselben in ktirzeren Abstanden.

Von den ersten Schuljahren, welche zweifellos langere Ruhepausen, 
ais die herkómmlichen fordem, sehe ich hier ab. Dafs der Gymnasial- 
unterricht wesentlich langere Pausen verlange ais die meist tiblichen (von 
durchschnittlich 10 Minuten auf jede Lehrstunde), daftir bieten wenig- 
stens die mitgeteilten Versuche keine wesentliche Stfitze.') Immerhin diirfte 
eine mafsige Ausdehnung der Erholungszeit mit entsprechender Verkiirzung 
der letzten Lehrstunde zu empfehlen sein.1 2) Bei einer Kiirzung der letzten 
Stunde um 5 Minuten liefse sich auf dem von K. empfohlenen Wege z. B. 
folgende, vielleicht annehmbare Zeiteinteilung des Vormittagsunterrichts ge
winnen :

1) Es mufs allerdings bemerkt werden, dafs an unserer Anstalt nach der zweiten 
Vormittagsstunde eine Ruhepause von 25 Minuten eintritt. Sie gewiihrt eine so aus- 
giebige Erholung, dafs in den beiden folgenden, nur durch eine kiirzere Pause ge- 
trennten Stunden von seiten der Lehrer wie der Schiller ohne Uberanstrengung ge- 
arbeitet wird.

2) Ein praktisch.es Bedenken gegen die weitere Ausdehnung der Freizeiten darf 
allerdings nicht verschwiegen bleiben. Es besteht in der herrschenden Neigung 
mancher Schiller, besonders der obereu Klassen, die Freizeiten zur Vorbereitung auf 
die nachste Lehrstunde oder zu eiliger Anfertigung bezw. Erganzung schriftlicher 
Hausaufgaben zu benutzen.

praktisch.es
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1. Stunde: 50 Minuten, z. B. 7 (8) bis 7 (8)50 Uhr

1) Nur im yoriibergehen bemerke ich, dafs ich nicht fiir die obligatorische 
Einfiihrung des Handfertigkeitsunterrichts eintrete. Sie wiirde zu den Mafsregeln ge- 
hóren, welche die óffentlichen Schulen in Internate verwandeln und den Anteil der 
Schiller am Familienleben in empfindlicher Weise beschranken wurden. Aber Gele- 
genheit zur Ausbildung der Handfertigkeit fiir solche, denen die Familie sie nicht be- 
schaffen kann, sollte die Schule darbieten.

2) Anstrengende Turniibungen an den Geriiten diirfen in den Pausen nicht vor- 
genommen werden, wie es auch ein schwerer Fehler ist, wissenschaftliche Stunden 
durch eingelegte Turnstunden zu unterbreehen. rEs ist ein physiologischer Irr- 
tum, wenn man die Schulstunden der Kinder durch Turniibungen unterbricht, in der 
Absicht, dadurch die Gehirnerschópfung zu yermindern. Zwingen wir das Neryen- 
system zu einer Muskelanstrengung nach einer Gehirnanstrengung, so finden wir die 
Muskeln weniger arbeitstiiehtig und wir fiigen damit der Gehirnanstrengung noch eine 
andere Anstrengung hinzu, welche — gleicher Art ist und das Neryensystem ebenso 
schadigt. Zur Wiederherstellung der Kraftc ist es am besten, sich ruhig zu verhalten 
und zu zerstreuen, bezw. die Knaben in freier, reiner Luft spieleu und sich herum- 
tummeln zu lassen.’ Mosso S. 281. Vorher ist experimentell dargethan, dafs eine 
starkere Anstrengung des ' Gehirns den ganzen Kórper schwaeht. Das Bediirfnis 
des Ausruhens nach einer scharfen Gehirnarbeit entsteht daraus, dafs die Neryen- 
centren erschopft und die Muskeln schwach sind.

1. Pause: 10
2. Stunde: 50
2. Pause: 15
3. Stunde:
3. Pause:
4. Stunde:

Wo der

50
20
45

7 (8)“ 8 (9) „
8(9) „ 8(9)50 „
8(9)50 „ 9(10)5 „
9(10)5 8(10)55 „
9 (10)55 „ 10 (11) 15 „ 

10 (11)15 „11 (12) „
Hinzutritt einer funften Yormittagsstunde unvermeidlich ist,

w

wiirde man dieselbe nach einer halbstiindigen Pause von 11 (12)80 bis 12 (l)15 
legen mussen.

Die Pausen mussen womoglich im freien und wenn das die Witterung 
nicht zulafst, in anderen Raumen mit unverbrauchter Luft zugebracht wer
den, in der Turnhalle, dem Schulsaal, bedeckten Gangen oder Hallen, wo 
solche vorhanden sind, wie die Kreuzgange der Klosterschulen. Vielleicht 
kommt die Zeit, wo jede offentliche Schule grofse Arbeitssale mit Schul- 
werkstatten aufweist.*) Das ware ein geeigneter Aufeńthalt bei ungtinstigem 
Wetter. Auf die Durchluftung der Klassenraume nach Ende einer jeden 
Lehrstunde mufs mit peinlicher Strenge gehalten werden,1 2)

Die dritte Forderung erscheint ebenso einleuchtend, wie schwer durch- 
fuhrbar. Die gesamte geistige Arbeitszeit ware nach Kraepelin auf zwei 
Hauptabschnitte zu verteilen, von denen die erstere, ausgedehntere 
morgens etwa eine Stunde nach reichlichem Fruhstiick zu beginnen ware und 

3*
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die schwierigeren Lehrgegenstande zu umfassen hatte. Der zweite wtirde 
friihestens zwei Stunden nach der Mittagsmahlzeit anfangen. In geschlossenen 
Anstalten ware dieser Forderung leicht zu entsprechen. An offenen Schulen 
wird sie durch die Verschiedenheit der Lebensverhaltnisse in grofsen und 
kleinen Stadten, des Berufes der Eltern u. s. w. derart durchkreuzt, dafs eine 
allgemein giltige Regelung unmbglich scheint. In den Grofsstadten ist man 
dahin gelangt, den gesamten wissenschaftlichen Unterricht auf den Vormittag 
zu verlegen. Das hat seine Bedenken. Dagegen behauptet sich die zweifel- 
los ungeeignetste Stunde von 2— 3 noch immer fast uberall da, wo der 
Nachmittagsunterricht boibehalten ist. An den hbheren Schulen des Grofs- 
herzogtums Sachsen Weimar hat man durch folgende vom damaligen Ober- 
schulrat H. Rassow empfohlene Einrichtung Abhilfe geschaffen. Von den 
30 allgemeinverbindlichen wissenschaftlichen Lehrstunden, die ais obere 
Grenze wochentlich erteilt werden (thatsachlich betragt die Gesamtzahl der
selben in VI 26, V 28, IV 29, IIIa IIa je 30,Ibund Iaje 29), entfallen je 
4 auf 4, je 5 auf 2 Vormittage, je 1 auf 4 Nachmittage in der Stunde von 
3 — 4, die Stunde von 2—3 ist von wissenschaftlichem Unterricht frei gehalten. 
Diese Einteilung hat sich im ganzen bewalirt und verdient Nachahmung.

Hausarbeiten sind nach K. móglichst einzuschranken, weil die fiir sie 
nótige Zeit oft schwer zu schatzen sei und der Lehrer stets in der Lagę 
sein sollte, die Gesamtdauer der taglichen Arbeitszeit genau zu iiberblicken, 
was wieder nur im Internate moglich ist. Auch hier miifste man die 
Altersstufen streng unterscheiden. In den unteren Klassen der hóheren 
Lehranstalten wird uberall, wo Unterricht und Anstaltsleitung in den rechten 
Handen liegen, der gestellten Forderung thatsachlich entsprochen, in den 
obersten Klassen mufs aber ein ganz anderes Gesetz gelten. Wie soli ein 
junger Mann, der nach wenig Jahren ein wissenschaftliches Studium be- 
ginnen wird, zu selbstandiger und grundlicher Geistesarbeit erzogen werden, 
wenn er nicht zu selbstandiger Hausarbeit angehalten wird? Sollen denn 
die deutschen Aufsatze, die Lósungen mathematischer Aufgaben, soli die 
Beschaftigung mit den Geistesschatzen der klassisclien Volker, zumal 
des eigenen, nur in den Schulstunden stattfinden? Die Anbahnung der 
geistigen Selbstandigkeit fordert ein anderes Verfahren. Das Durchschnittsalter 
unserer Primaner betragt thatsachlich 18 — 20 Jahre, man hat es mit jungen, 
durch den uberstandenen Prozefs der mannlichen Reife kórperlich gefestigten, 
zu tuchtiger Anspannung der geistigen Krafte wohl befahigten Junglingen 
zu thun. Wir werden sie nie zu Mannern erziehen, wenn wir ihnen nicht 
tuchtige Arbeit zumuten. Oder sollten wir unsere Anspniche nach den 
Schwachlingen richten? Das ware der beste Weg, die ganze Generation zu 
verderben. Ganz anders liegt die Sache fur die Jahre der werdenden Ge- 
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schlechtsreife, fiir die Schiller der mittleren Klassen, w o ohnehin durch neue, 
schwierige Unterrichtsobjekte, wie Mathematik, Griechisch, die Anspriiche 
der Schule erheblich anwachsen. Hier verlangt die gesteigerte Reizbarkeit 
des Nervenlebens ein grofses Mafs vonVorsicht und Schonung.x) Es ist in 
dieser Beziehung an unseren Schulen noch nicht alles wie es sein soli, 
aber durch die Einrichtungen, welche fiir eine bessere praktisch-padagogische 
Vorbildung der kiinftigen Lehrer an den hóheren Schulen getroffen sind, 
wird auch in dieser Richtung eine bessere Einsiclit in die psychologischen 
und hygienischen Grundbedingungen des Unterrichts verbreitet.

Kraepelin verhehlt sich nicht, dafs seine aus den Versuchen abgeleiteten 
Forderungen zu den Einrichtungen der Schule in vielfachem Widerspruch 
stehen. Dies werde, meint er, zu der bestimmten Erkenntnis fiihren, dafs 
die volle Beriicksichtigung der geistigen Hygiene nicht moglich sei ohne 
wesentliche Umgestaltung des Bildungsganges unserer Jugend. 
Er unternimmt es jedoch nicht, ein genaues Programm fiir diese Abande- 
rungen aufzustellen, sondern beschrankt sich darauf, zwei ganz allgemeine 
Grundsatze geltend zu machen, die sich aus den besonderen Erfahrungen, 
von denen seine Erbrterungen ausgegangen sind, ergaben. Sein Haupt- 
gesichtspunkt ist die 'Yerkiirzung der Arbeitszeit. Darum fordert er 
in erster Linie: Beschrankung des Lehrstoffs durch grundsatzliche Be- 
seitigung der niechanischen Gedachtnisarbeit. Diese Forderung ist 
von der Padagogik liingst mit allem Nachdruck erhoben worden und die 
z. T. sehr verstandigen c Methodischen Bemerkungen’ der Preufs. Lehrplane

1) Es yerrat wenig piidagogische Einsicht, wenn hier auf die Prasenz und 
Schlagfertigkeit des Wissens das Hauptgewicht gelegt und nicht nur durch den Zwang zu 
anstrengender Hausarbeit, sondern auch durch gehaufte Ubungsarbeiten (Estemporalien) 
in der Iilasse nach diesem sichtbaren Erfolg gestrebt wird, wodurch die langsamer 
denkenden und arbeitenden Sehiiler in einem Zustand andauernder nervóser Spannung 
erhalten w'erden. Man yergesse doch nicht, dafs gerade das beste, was sich in der 
geistigen Entwicklung yollzieht, nicht in aufseren Erfolgen sich ausspricht und aus- 
sprechen kann. Die Zeit liegt noch nicht allzufern, wo gerade die besten unserer 
Schulmanner gegen den damals in Blute stehenden Unfug sich aufserten; ich erinnere 
nur an G. Wcndts zorniges Wort auf dem Wiesbadener Philologentage iiber das 
Estemporale in seiner damaligen Handhabung: rDas Extemporale ist eine Gottesgeifsel 
fur unsere Gymnasien.’ Seitdem war yieles besser geworden. Aber ich fiirchte, dafs die 
Bestimmung der Preufs. Lehr- und Prufungsordnungen yom J. 1891, welche bei der 
schwerlich ais eine gesunde Reform zu betrachtenden rAbschlufsprufung’ der Unter- 
sekundaner unter den Prufungsaufgaben in den Fremdsprachen ausnahmslos schrift- 
liche tlbersetzungen aus der Muttersprache fordert, der iibertriebenen Handhabung 
dieser bei mafsyoller Anwendung so nutzlichen Ubung wieder Thiir und Thor ge- 
offnet hat.
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vom J. 1891 betonen dieselbe fast auf jeder Seite.1) Es ist daher unbillig, 
wenn behauptet wird, dafs ‘dank der aufserordentlichen Zahigkeit, mit 
welcher die amtliche Weisheit an veralteten Vorurteilen festhalte, in fast 
allen unseren Priifungen thatsachlich noch der odeste Gedachtniskram eine 
ganzlich unverdiente Wichtigkeit behaupte gegeniiber dem Nachweis sach- 
licher Beherrschung des Stoffes und Reife des Urteils’. Die neueren Er- 
lasse und Priifungsordnungen wenden sich mit Entschiedenheit gegen die 
Betonung des reinen Gedachtniswissens, und ein Blick in die Unterrichts- 
litteratur zeigt, mit welchem Eifer die rationelle Didaktik bestrebt ist, durch 
Feststellung der typischen Elemente. die einzelnen Unterrichtsfacher vom 
Ballast zu befreien und die Auswahl auf das wesentliche und dauernd wert- 
volle zu richten. Und gerade die Zeitschrift, in welcher diese Erorterungen 
reroffentlicht werden, hat durch zahlreiche wertvolle Beitrage — von den 
minderwertigen sehe ich ab — vor allem durch die bahnbrechenden Arbeiten 
Otto Fricks die hochwichtige Aufgabe theoretisch und praktisch aufser- 
ordentlich gefórdert. Man vergleiche aber auch nur die heute an den 
Schulen gebrauchten Lehrbucher der fremden Sprachen mit den fruheren, 
um sich zu iiberzeugen, wie ernst man es mit der Beschrankung des gram- 
matischen Lehrstoffs und der Vereinfachung der sprachlichen Gesetze und 
Regeln genommen hat. Nicht erst der Verfasser der hier besprochenen Schrift 
behauptet es, sondern alle verstandige Padagogik hat es langst erkannt und 
ausgesprochen, ‘dafs die rein mechanische Aneignung irgend welchen Lelir- 
materials ohne innere Verarbeitung nicht nur unniitz und wertlos, sondern 
dafs sie geradezu ein Hindernis fiir die hóhere geistige Arbeit ist’.

1) Vgl. auch die ‘Weisungen zur Fiihrung des Schulamts an den Gymnasien 
in Osterreich’, 2. AuŁ, Wien 1895, bes. S. 32.

Dafs trotzdem die Uberschatzung des Gedachtniswissens noch immer 
weit verbreitet ist, dafs die schwere Kunst des Examinierens von vielen, 
die dazu berufen sind, mangelhaft und unverstandig ausgeubt wird — auch 
in akademischen Kreisen — soli nicht bestritten werden. Andrerseits mufs 
jedoch anerkannt werden, dafs ‘die sachliche Beherrschung des Stoffes’ ohne 
ein griindliches positives Wissen nicht denkbar ist und dafs die Ermittelung 
desselben doch auch zu den Aufgaben einer Prufung gehort. Aber wir 
stimmen dem Verf. vollkommen bei, wenn er sagt, es zeuge von naiver Un- 
kenntnis der grundlegendsten psychologischen Erfahrungen, wenn die mecha
nische Beherrschung gewisser Satze, Namen, Zahlen u. dgl. fiir ein Zeichen 
von Bildung und iiberhaupt ais erstrebenswertes Ziel angesehen werde. Die 
Padagogik der Schule kann es der arztliclien Psychologie nur Dank wissen, 
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wenn sie ihren auf Ilerausbildung eines gesunden Bildungsbegriffs gerichteten 
Bestrebungen die machtige Unterstiitzung ihrer Wissenschaft leiht.

Uber den ersten Grundsatz, welcher das allgemeine Ziel des Unter- 
richts betrifft, befinden wir uns demnacli in voller Ubereinstimmung mit 
den Gedanken der Schrift 'uber geistige Arbeit’. Nur das mtissen wir be- 
zweifeln, dafs durch Abstellung des toten Gedachtniswerks eine wesentliche 
Abkiirzung der Schulzeit erhofft werden diirfe. Denn gerade die mehr ge- 
dachtnismafsige, mechanische Lehrweise gelangt weit schneller zu aufseren Er- 
folgen, ais diejenige, welche es auf griindliche Vertiefung und auf vielseitige 
Yerarbeitung und Verkniipfung einer Auswahl wertvoller Elemente absieht.

Das zweite Mittel, durch welches sich eine Abkiirzung der Schulzeit 
nach Kraepelins Meinung werde erreichen lassen, ist eine weitergehende 
Trennung der Schiller nach ihrer Arbeitsfahigkeit. Gewifs konnte 
dem Lehrer nichts willkommener sein, ais wenn ihm durch eine ent- 
sprechende Einrichtung der Schulklassen die Moglichkeit geboten wiirde, 
immer nur kleinere Gruppen gleichartig befahigter Zoglinge zu unterrichten. 
Ich glaube, die offentliche Schule — auch hier im Unterschied von der 
Privat- und Internatserziehung — kanrs in dieser Beziehung keinen anderen 
Weg gehen, ais den langst betretenen einer weitgehenden Teilung der 
Klassen, und K. selbst weist darauf hin, dafs schon jetzt in den hóheren 
Schulen durch dieses Mittel eine ganz andere Verwertung der Unterrichts- 
stunde entwickelt werde, ais etwa in der iiberfullten Dorfschule. Aber 
auch so wird es nicht zu vermeiden sein, dafs Zoglinge von verschiedener 
Fassungskraft und Leistungsfahigkeit zusammen zu unterrichten sind. Wollte 
man auch diese wieder scheiden, so wiirde man auf die Thatsache stofsen, 
dafs das Fassungsvermbgen der Kinder fiir verschiedene Facher oft sehr 
verschieden ist.

Statt einheitlicher Klassen miifste man dann ein System einzelner 
Fachgruppen bilden und die Schiller je nach ihren Fahigkeiten ganz ver- 
schiedenen Altersklassen zuweisen. Damit ware die Atomisierung des Unter- 
richts vollendet, der Begriff der Schule ais einer organischen Einheit und 
damit ihre erziehliche Bestimmung aufgehoben.

Gewifs sieht sich auch die Schule jetzt vor Fragen und Aufgaben 
gestellt, welche aus dem Schofse der neuen Zeit hervortauchen und ebenso 
gewifs ist es ein Wahn, zu meinen, diesen Aufgaben konne durch die Auf- 
nahme neuer Bildungsstoffe, durch eine fernere Ausdehnung des Unterrichts- 
betriebes in die Breite geniigt werden. Auch wir rufen in dieser Hinsicht: 
'das Mafs ist uberroll’, und es ist ganz im Geiste der Didaktik gesprochen, 
die wir in diesen Blattern zur Geltung zu bringen bemiiht sind, wenn der 
Yerfasser der hier besprochenen Schrift fordert, die Kultur des edlen 
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Landes, welches unsere Jugend darstelle, miisse gewissermafsen eine inten- 
sivere werden. ‘Die Zeiten des Raubbaues sind voruber, der Acker mufs 
sich zum Gartenland gestalten.’ Aber ebensowenig sind wir der, tibrigens 
von Kraepelin nicht ausgesprochenen, wohl auch nicht geteilten Meinung, 
dafs das Heil von der Beseitigung oder noch weitergehenden Beschrankung 
der klassisch-antiken Bildungsstoffe und der einseitigen Bevorzugung der 
modernen Bildungselemente, insbesondere der Naturwissenschaft erwartet 
werden diirfe. Der in unserer Zeit reifsend um sich greifende Verfall des 
Sinnes fiir sittliches und ktinstlerisches Mafs, fiir ethische und asthetische 
Schbnheit und Wahrheit wiirde uns bald zur vblligen Verwilderung fiihren, 
wenn wir das im Studium der klassischen Muster gegebene Gegengewicht 
noch mehr vermindern wollten, ais es bereits geschehen ist. Denn man wolle 
nicht iibersehen, dafs mit der Verachtung der antiken Meisterschopfungen 
in Litteratur und Kunst die Geringschatzung unserer eigenen an der Antike 
genahrten Klassiker Hand in Hand geht. Und der Wissenschaft von der 
Natur kommt in der Bildung des Geistes eine hohe, aber doch nur eine 
dienende Stelle zu.

Unser bffentliches Bildungswesen ist in allen seinen Teilen — von 
der Madchenerziehung sehe ich hier ab — im Kerne gesund und bewahrt. 
Eine Lehrkunst hat sich gebildet, welche Unter den Anregungen Pestalozzis 
und Herbarts und gestiitzt auf die tiefere psychologische und physiologische 
Erkenntnis unserer Zeit die alten Bildungstoffe in neuem Geiste zu behandeln 
bemiihtist, Veranstaltungen sind getroffen, den kunftigen Lehrern an hóheren 
Schulen neben der wissenschaftlichen auch eine padagogisch-didaktische Vor- 
bildung zu geben. *) Man gbnne diesen Einflusśen Zeit und vertraue, dafs die 
Schule ohne Aufgabe ihrer Bildungsziele und ihrer bewahrten Verfassung durch 
organische Fortbildung und Umbildung ihrer Stoffe und Formen auch den 
Anforderungen einer neuen Zeit gewachsen sein werde. Und so freuen wir 
uns der schónen Schlufsworte des Verfassers, der trotz allem doch auch 
dieser Hoffnung lebt: ‘Wir diirfen nicht zweifeln, dafs die wurdige Er- 
zieherin unserer Jugend aus dieser Bereicherung ihres W irkungskreises nur 
neue Kraft und Befriedigung ziehen wird — ist sie doch in selbstloser 
Pflichttreue schon zahllosen Geschlechtern gewesen, was sie uns war und 
was sie in einem hóheren und edleren Sinne dereinst den fernsten Enkeln 
sein wird: Die Mutter der Zukunft.’

1) Vgl. meine Abhandlung ‘Zur Frage der Gymnasialseminare’ im vorigeu Heft 
dieser Zeitsohrift. Auch in besonderer Ausgabe ersehienen.
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Ein Nachwort iiber liygienische Schulstatistik.
In einer Anzeige der Schriften von Kraepelin und Erb (Uber die 

wachsende Nervositat unserer Zeit, Heidelberg 1893) in Uhligs cIIuman. 
Gymnasium’ V, 169 erklart O. Jager in Koln, er habe in einer 40jahrigen 
Beobachtung an kleinen und grofsen Lehranstalten unter den Schulkrank- 
heiten die 'Nervositat’ sehr selten gefunden und konne eine Gegenrechnung 
aufstellen mit einer Anzahl von Fallen, 'wo es mit dem Nervenleben ver- 
zartelter Haussohne sich besserte, sobald sie das regelmafsige und man mag 
sagen, was man will, im ganzen sehr gesunde Leben einer grofsen offent- 
lichen Schule teilten.’

Die Aufstellung einer solchen Gegenrechnung, zu der auch andere 
Schulmanner Beitrage liefern kónnten, wiirde ein verdienstliches Werk sein. 
Denn gegen die andere Beobachfting hinsichtlich der Zahl der nervbsen 
Schiller wurden die Statistiker mit ihren Zahlen anrticken. In Deutschland 
haben wir zwar noch keine durchgefiihrte Schulstatistik, aber man beruft 
sich auf die Untersuchungen des Auslandes. Der Stockholmer Physiologe 
Axel Key teilt in seinen ' Schulhygienischen Untersuchungen’ (1889) mit, 
dafs in Schweden die Kinder in den Oberklassen 11 —12, ja bis zu 
14 Stunden taglich arbeiten. Die Madchen sind zu 36 % bleichsiichtig und 
zu ungefahr 10°/0 schief. Abgesehen von der Kurzsichtigkeit fand er in 
den Schulen Schwedens und Danemarks, dafs fast 40% der Kinder an 
chronischen Krankheiten leiden. Diese Erschopfung und diesen Krafteverfall 
der Kinder schreibt er der Uberbiirdung und den anstrengenden Schul- 
aufgaben zu, mit denen sie geąualt werden (Mosso S. 310). Der Schularzt 
und Professor der Hygiene an der Kbnigl. Ungar. Staatsoberrealschule im 
V. Bezirk zu Budapest, Dr. Heinrich Schuschny, teilt in einem ganz 
kiirzlich erschienenen Schriftchen 'Uber die Nervosit;it der Schuljugend’ 
(Jena bei G. Fischer, 1895) mit, dafs an der genannten Anstalt in den 
unteren vier Klassen 46,4% der Schiller an nervbsen Syniptomen litten, 
und dafs dieser Prozentsatz in den oberen 4 Klassen auf 57,0 stieg. Noch 
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ungiinstiger ist das Ergebnis der Beobachtungen des Prof. Nesteroff in 
Moskau, welcher 216 Schiller eines dortigen Gymnasiums vier Jahre hinter- 
einander im Auge behielt (Zeitschr. f. Gesundheitspflege, 1890 n. 6 S. 318, 
bei Mosso 317). Von 8°/0 in den Vorbereitungsklassen stieg der Prozent- 
satz der mit nervósen Eigenschaften behafteten Schiller bis auf 67°/0 in 
der obersten, der achten Klasse.

Wie sind solche Zahlen zu beurteilen? Einige dankenswerte Hinweise 
giebt Schuschny. Ein grofser Teil der von ihm untersuchten Schiller 
gehort der israelitischen Bevólkerung an, welche nach dem Verfasser von 
den Nervenarzten ais belastet angesehen wird. Ich kann nicht beurteilen, 
inwieweit dies zutreffend ist. Aber aus den weiteren Angaben darf man 
schliefsen, dafs eine grofse Zahl dieser Schiller der armeren Klasse ange- 
hórt und schon fruhzeitig in das Erwerbsleben hineingezogen wird. 'Haufig, 
sagt S. (S. 20), mufs sich der Schiller den Schulbesuch durch Unterrichts- 
erteilen ermoglichen, vielleicht auch seine Eltern unterstiitzen. Es giebt an 
unserer Schule Schiller, die taglich 3, sogar 4 Stunden Unterricht erteilen; 
wieder andere miissen im Geschaft ihrer Eltern thatig sein; ein Schiller 
unserer Anstalt steht um 4x/2 Uhr morgens auf, um seinem Onkel im Ge- 
schafte behilflich zu sein.’ Ein anderes Hinweis bezieht sich auf das Ver- 
haltnis zwischen Alkoholgenufs und Nervositat. cVon unseren Schiilern 
geniefsen zu Hause 47,7 °/0 geistige Getranke, meist Wein. Ich fand, dafs 
der grofsere Teil derjenigen Schtiler, die geistige Getranke geniefsen, an 
nervosen Symptomen leidet. Das Verhaltnis derselben zu jenen Schiilern, 
die geistige Getranke konsumieren, nervbse Symptome jedoch nicht auf- 
weisen, ist 56,8:43,1, ein auffallender Konnex zwischen dem Genufs von 
geistigen Getranken und der Nerrositat? Schade, dafs die Angabe iiber 
die aufserhalb des Hauses genossenen Mengen alkoholischer Getranke nicht 
mit in die Berechnung aufgenommen sind. Nicht minder wichtig ware es, 
das Verhaltnis des Nikotingenusses zur Nervositat bei der Schuljugend 
zu untersuchen. Mir ist es zweimal begegnet, dafs mir ein Schiller 
der Prima erklarte, er habe am vergangenen Tage die Schule versaumen 
mtissen, da er sich durch starkes Cigarettenrauchen eine Nikotinvergiftung 
zugezogen. Rticksprache mit den Eltern ergab die Riclitigkeit der That
sache, aber die angeratene Einschrankung der hauslichen Rauchfreiheit — 
die Schule ais solche kann nur das offentliche Rauchen verbieten —, hatte 
nur in einem Falle Erfolg. Sch. untersuchte auch die Schlafdauer der 
Schiller und fand, dafs dieselbe gerade bei nervósen Schiilern eine zu 
kurze sei. Uber die liausliche Ernahrung verbreitet er sich nicht, obgleich 
doch auch hierilber einige Anhaltspunkte leicht zu gewinnen waren. Die 
schulfreie Zeit findet unser Schularzt meist nicht richtig verwertet. ' Giebt 
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es wohl łieute noch einen Mittelschiller, der nicht wenigstens ein Pariser 
Ehebrucłisdrama gesehen hatte? Und erst die Bucher und Zeitungen!’ Nur 
wenig Eltern sorgen fiir die korperliche Entwickelung ihrer Kinder. 'Zu 
einem Spaziergang in der Woche versteigen sich nur wenige. Ein ver- 
schwindend kleiner Bruchteil der Schuljugend besucht im Winter die Eis- 
bahn, im Sommer die Schwimmschule.3 ’)

1) In gewissen Beyólkerungsschichten unserer grofsen Indrustriestadte mag 
ahnliches yorkommen, aber im ganzen ist es nach nieinen an verschiedenen Schulen 
des mittleren Deutschland gemachten Erfahrungen nur ein kleiner Bruchteil, der 
nicht nach froher Bethatigung und Ausbildung der Kórperkrafte im Freien ein gesundes 
Verlangen zeigte.

2) S. erwahnt unter den Ursachen der Uberbiirdung auch das an den Ung. 
Mittelschulen durchgefiihrte Fachlehrersystem, nach welchem fast jeder Lehrgegenstand 
in einer jeden Klasse von einem besondgren Lehrer yertreten wird. In einer Staats- 
oberrealschule in Budapest arbeiten in der untersten Klasse in 9 verbindlichen Lehr- 
fachern 8 verschiedene Lehrer, oder ‘Professoren wie man dort grofsartig sagt, in der 
obersten 11 Lehrer in 11 Lehrfaehern. Der genannte Schularzt maeht hieriiber sehr 
yerstandige Bemerkungen. Man kann bei diesem System — es herrscht auch in 
Osterreich, wenngleich nicht in so krasser Ubertreibung — den erziehenden Zweck 
der Schule nur schwer verwirklichen. In Deutschland unterrichtet in der Regel jeder 
Lehrer zugleich in einer Gruppe yerwandter Facher und in jeder Klasse hat der 
Haupt- oder Klassenlehrer, in Osterreich 'Klassenvorstand’, nicht nur selbst die grófste 
Zahl der wóchentlichen Stunden zu erteilen (in Bayern sogar alle mit Ausnahme von 
Mathematik und Naturlehre), sondern soli auch durch stete Fiihlung und Verstan- 
digung mit den neben ihm arbeitenden Kollegen die organisehe Einheit des Klassen- 
unterrichts und der Zucht zu sichern, namentlich auch die Haufung der hauslichen 
Aufgaben zu verhindern suchen. Gleiehwohl sind gewisse, dem Fachlehrertum an- 
haftende Ubelstande auch an deutschen Schulen noch zu finden. Wenn man z. B. fiir 
den Religionsunterricht Geistliche anstellt, die im iibrigen Untemcht nicht yertreten 
sind, oder einseitige Neusprachler fiir die modernen Sprachen. Auch in Mathematik 
und Naturlehre maeht sich das Bestreben des Spezialisten, fiir seinen Fachgegenstand 
die geistige Kraft der Schuler riicksichtslos in Anspruch zu nehnien, nicht selten 
fiihlbar. Ein Ubelstand ist auch die neuerdings beliebte Trennung des geschichtlichen 
Unterrichts vom geographischen. Dem fachwissenschaftlichen Gesichtspunkt ist wieder 
einmal der padagogische geopfert worden.

Ich habe diese Mitteilungen Schuschnys, obwohl sie sich nicht auf 
deutsche Schulverhaltnisse beziehen, nur angefuhrt, um anzudeuten, welche 
Schwierigkeiten die richtige Beurteilung und Yerwertung des statistischen 
Materials bietet und welchen Mangel an Logik es verrat, die an den Schul- 
kindern beobachteten korperlichen Storungen ohne weiteres auf die Ein- 
wirkung des Schullebens zuriickzufuhren.1 2) Mosso bezeichnet es ais eine 
bei diesen Untersucłiungen sich ais uniiberwindlich erweisende Schwierig- 
keit, dafs wir nicht sagen kbnnen, wieviele von den Knaben gesund und wie- 
viele krank sein wiirden, wenn sie nicht zur Schule. gingen (a. a. O. 313).
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Gleichwohl wird die Einfiihrung einer planmafsig betriebenen all- 
gemein durchgefiihrten schulhygienischen Statistik auch bei uns in Deutsch- 
land auf die Dauer nicht abzuweisen sein. Sie wird, recht betrieben, bis 
zu einem befriedigenden Grade die verschiedenartigen Umstande, welche das 
kbrperliche Befinden der Jugend unseres Volkes wahrend der Jahre des 
Schulbesuchs beeinflussen, aufklaren konnen und dadurch das Materiał bieten 
fiir eine Untersuchung der Wechselwirkung zwischen den Mafsregeln der 
Schule und den Einflussen des hauslichen Lebens. Erst dann wird auch 
die leidige Uberbiirdungsfrage einer wissenschaftlichen Losung fahig sein. 
Derjenige deutsche Staat wiirde sich um das Ganze ein hohes Verdienst 
erwerben, welcher mit der Durchfiihrung einer solchen Statistik den An- 
fang machte. Ich beriihre kurz einige der wichtigsten Gesichtspunkte. Eine 
Kommission ware zu bilden aus Arzten, Schulmannern und Verwaltungs- 
beamten. In derselben miifste vertreten sein der Hygieniker und der Psy- 
chiater der Landes- oder Provinzialuniversitat, mehrere praktische Schulmanner 
und der oberste Schulbeamte; dieser ais Yorsitzender. In einer Reihe ge- 
meinschaftlicher Sitzungen wiirde die Kommission den Plan einer schul
hygienischen Statistik ausarbeiten. Der eigentlichen Statistik miifste vor- 
ausgehen eine genaue Darstellung der physikalischen und der hygienischen 
Verhaltnisse eines jeden Schulortes, sowie der Lagę, Bauart und der hygieni
schen Einrichtungen einer jeden der Statistik zu unterwerfenden Schulanstalt, 
ebenso der Lehrverfassung, Lehrer- und Schiilerzahl, der Unterrichtszeiten, 
der bestehenden Ruhepausen u. s. w. Die Grundlage der hygienischen 
Statistik der Schiller miifste die bei der Aufnahme regelmafsig durchgefuhrte 
arztliche Untersuchung aller angemeldeten Zbglinge sein. Dieselbe mufs in 
der Hand eines hygienisch durchgebildeten Arztes liegen und sich auch auf 
Gewicht, Kórpergrofse, Emahrungszustand, Pulskurve und Blutdruck, iiber- 
standene Krankheiten, fehlerhafte Anlagen und ahnlięhe Yerhiiltnisse, die 
nur der Fachmann richtig und vollstandig anzugeben vermag, erstrecken. 
Georg Hirth (a. a. O.) bezeichnet es mit Recht ais einen Fehler, dafs fiir 
die Aufnahme der Kinder nur das Alter mafsgebend ist, nicht auch der 
arztlich bezeugte normale Gesundheitszustand. Die Kinder der aufgenom- 
menen Generation sind, womoglich von dem Arzt, der die erste Unter
suchung vorgenommen hat, jahrlich mindestens einmal aufs neue zu unter- 
suchen, das Ergebnis der Untersuchung ist in die betreffende statistische 
Tabelle, welche sich auf die Feststellung der kbrperlichen Yerhaltnisse be- 
zieht, einzutragen. Daneben aber miifste notwendig eine besondere Tabelle 
angelegt werden iiber die hygienischen Lebensverhaltnisse eines jeden Schiilers 
(Emahrung, Schlaf dauer, Arbeits- und Schlafstelle mit Riicksicht auf Luft- 
rauin, Licht, Warnie, Benutzung der Freizeit u. s. w.). Erst die gleichmafsige
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Beriicksichtigung der in beiden Tabellen niedergelegten Thatsachen wiirde 
eine ausreichende Grundlage gewahren fiir die Beurteilung der Frage, wie 
das Schulleben auf die korperliche Entwickelung der Jugend einwirkt. 
Freilich kbnnte eine Statistik dieser Art nur allmahlich zur Durchfuhrung 
gelangen. Man wiirde ani zweckmafsigsten mit einzelnen Schulorten be- 
ginnen, besonders in Universitatsstadten, weil hier die erforderlichen arzt- 
liclien und padagogischen Hilfskrafte am leichtesten zu flnden sind.

Schon die planmafsig und nach ausreichenden Gesichtspunkten durch- 
gefiihrte Statistik eines einzigen Ortes wiirde wertvolle Ergebnisse fiir die 
allgemeine Beurteilung der schulhygienischen Frage liefern. Wahrscheinlich 
wiirde eine solche Statistik es einleuchtend machen, dafs nicht in erster 
Reihe die Anspriiche der Schule, d. h. der nach den wissenschaftlichen 
Grundsatzen der psychologischen Padagogik geleiteten Schule, es sind, welche 
die geistige und korperliche Gesundheit unserer Jugend bedrohen. Erst da 
kbnnen die Anspriiche der Schule Gefahr bringen, wo die normalen Lebens- 
bedingungen, die sie voraussetzen mufs, nicht erfullt sind. Diese Verhalt- 
nisse aber konnen und diirfen nicht den Mafsstab abgeben fiir die Anspriiche 
der Schule, fiir die Bemessung der Bildungsziele. Das deutsche Volk hat 
nun einmal ein hiiheres Mafs geistiger Arbeit zu verrichten, wenn es sich 
im Wettkampf mit anderen Nationen, die durch geographische Lagę und 
natiirlichen Reich tum bevorzugter sind, kraftvoll behaupten will. Ohne an- 
strengende Geistesarbeit aber lafst sich die Jugend nicht schulen und iiben 
zu der Arbeit, welche die hóheren Berufsgebiete fordem. Durch Herabsetzung 
der Bildungsziele, durch weitgehende Nachgiebigkeit gegen den verzartelten 
Nachwuchs gewisser bereits im Entartungsprozefs befindlicher Volksbestand- 
teile steigern wir die unserem Volkstum drohenden Gefahren und treiben 
es dem Verfall entgegen.

Eins aber ist auch ohne Statistik zweifellos. Je mehr Volksleben 
und Volkssitte zur Einfachheit, Anspruchslosigkeit und inneren Gesundheit 
zuruckkehren, umsomehr wird auch die Schule im stande sein ein gesundes 
Geschlecht zu erziehen. Nur wenn die Bildner der Jugend selbst das sind, 
was diese dereinst werden soli, kann ihr Wirken erfolgreieh sein. Bildner 
aber sind nicht nur die Lehrer an den Schulen, sondern alle, dereń Bei- 
spiel der Jugend vor Augen steht. Darum beginne ein jeder mit sich selbst. 
Die Selbsterziehung der Erwachsenen ist der beste Zuchtmeister der Jugend. 
Wenn wir aber selber nur predigen und andern die Arbeit iiberlassen, so 
werden wir aus dem fehlerhaften Zirkel, in dem sich die Gegenwart be- 
wegt, gar nicht oder nur durch schwere Katastrophen herausgelangen.



Halle a. S., Buchdruckerei des Waisenliauses.
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