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H ER D ERSITEDAGOGISCIIE GRUNDSzETZE.
I.

Liber Herders Leben und seine psedagogische 
Wirksamkeit im Allgemeinen.

Johann Gottfried v. Herder geb. 1744. gest. 1803., Sohneines 
annen Madchenschullehrers zu Mohrungen, hatte sich nach demin 
seinem Geburtsorte genossenen Schulunterrichte nach Kónigsberg 
begeben, um dort die Chirurgie zu studiren. Bald aber wurde er 
von seiner allzugrossen Reizbarkiet genótigt dieses Studium mit 
dem der Theologie zu vertauschen, und da er keine Mittel zu sei
nem Unterhalt von den Eltern bezog, musste er sich dieselben 
durch die Erteilung des Unterrichts verschaffen.

So war nun Herder schon wahrend seiner Universitaetsjahre 
an das Lehramt angewiesen, zumal ais er Michaeli 1762. im Col
legium Fridericianum mit Unterrichtsstunden in den sogenannten 
deutschen Klassen fur Knaben und Madchen angestellt wurde.

Indem nun Herder schon in Mohrungen die Stelle seines Va- 
ters mit grosser Geschicklichkeit zu vertretten wusste, legte er 
dieselbe auch bald im Collegium an den Tag, denn seine Kbnigs- 
berger Yorgesetzten hatten ihm zur Anerkennung seines Lehrta-
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lentes schon im folgenden Jahre den Unterricht in der dritten 
griechischen, franzosischen, hebrseischen und mathematischen Klasse 
anvertraut, und 1764. unterrichtete er auf der Secunda im Latei- 
nischen und in der Poesie, auf der Prima in Geschichte und Phi- 
losophie.

Dies war somit seine ausserordentliche Bevorzugung, dass 
einem Jiingling so schnell der Unterricht in den obersten Klassen 
aufgetragen wurde, zugleich aber ein Beweis dafiir, dass ein Lehr-* 
talent ersten Ranges, verbunden mit Pflichttreue und Gewissen- 
haftigkeit, sich in ihm offenbart hatte.

Dass es dem so wirklich war, bezeugen es am klarsten seine 
damaligen Studienhefte, in welchen teils gewissenhafte Vorberei- 
tungen, teils kurzere oder langere Ausarbeitungen, teils wolgeglie- 
derte Entwiirfe zu Andachten und Katechisationen zu lesen sind 
und uberdies aneiner Stelle Lessings Rat, wie ein geistweckender 
Unterricht beschaffen sein miisse, aus dessen Fabelabhandlungen 
herausgeschrieben steht.

Ausserdem hat Herder in den letzten Jahren siner Lehrwirk- 
samkeit zu Konigsberg insofern seine Unterrichtsweise und Schul- 
rethorik óffentlich bewahrt, Sass er zwei Aufsatze aufgezeichnet 
hatte.

Der erstere wareinebeim Schulactus 1764. von einem Schil
ler vorgetragene und offenbar von dem Lehrer ausgearbeitete la- 
teinische Declamation unter dem Titel „Ineuntem hominis setatem 
maximis commodis ac periculis obnoxiam. Examinis vernalis oratio. 
1764.,“ der andere dagegen war eine deutsche Rede, welche in 
uberarbeiteter Abhandlungsform unter dem Titel „Uber den Fleiss 
in mehreren gelehrten Sprachen“ in den gelehrten Beitraegen zu 
den Rigischen Anzeigen auf’s Jahr 1764. gedruckt erschienen war.

In der obgenannten Schulrede trat Herder ganz entschieden 
gegen den Pedantismus des Studiums der gelehrten Sprachen, in
dem er einen solchen Gelehrten missbilligte, welcher in den fremden 
Sprachen immer fortschreitet und seine Muttersprache yernachląs-
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sigt, welcher die kleinsten prosodischen Eigenheiten des Anakreon 
und Lukrez ergriindet und dieneueren Dichter seines Vaterlandes 
yerabsaumt.

Herder nannte den Gelehrten im obigen Sinne einen lacher- 
lichen Vielwisser, denn nach seiner Ansicht, die er spater sehr 
umstandlich in seinen Fragmenten zur deutschen Literatur (1767.) 
und inkritischen Waldern (1769.) besonders inBriefen uber Horaz, 
ausgefuhrt hatte, sollen wir unseren Geist an dem Studium frem- 
der Sprachen entziinden, bereichern und beweglich machen, den- 
noch ais Leitfaden durch das Labirinth derselben soli die Mutter- 
sprache gelten, weshalb derselben die Erstlinge unseres Fleisses zu 
opfern sind.

Herders Lehrwirksamkeit im Collegium Fridericianum machte 
ihn bei den Konigsbergern beliebt, und da er einerseits unter dem 
Einflusse Kant’s und Hamanns stand, anderseits dagegen an dem 
Kreise der Gelehrten sich anregend beteiligte und die Gunst der
selben gewann, verbreitete sich bald sein Ruhm nach Riga, wohin 
er vom Rector Lindner nach yorhergegangenen Unterhandlungen 
am 17. October 1764. auf die Domschule berufen wurde.

Bis ans Thor von Hamann, seinem treuen Freunde begleitet 
yerliess Herder am 22. Noyember die Stadt, in welcher er nach 
seiner eigenen Ausserung „studirt, gelehrt und geschwarmt® hatte.

Von Hamann erhielt er folgendes Zeugniss zu seiner Em- 
pfehlung an den Rector Lindner in Riga: „Bei einem ziemlichen 
Umfange historischer, philosophischer und asthetischer Einsichten 
und einer grossen Lust, den fruchtbarsten Boden anzubauen, bei 
einer mehr ais mittelmassigen Erfahrung der Schularbeiten, und 
einer sehr gliicklichen Leichtigkeit sich zu beąuemen und seine 
Gegenstande zu behandeln, besitzt er die jungfrauliche Seeleeines 
Yirgils und die Reizbarkeit des Gefiihls, welches mir den Umgang 
der Livlander immerso angenehm gemacht und dem Winckelmann 
ein so erbauliches Sendschreiben in die Feder geflósst hat. Ich 
kann Sie also (schreibt Hamann an Lindner unterm 17. October
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1764) nach meinem besten Gewissen versichern, dass Sie an die- 
sem liebenswiirdigen Jiingling mit etwas triefenden Augen ein An- 
denken bei Ihrer Schule hinterlassen werden, dasslhre Verdienste 
nm dieselbe kronen wird.“

Sieht man dieses ihm von Hamann ausgestellte Zeugniss fur 
eine stichhaltige und wahrheitsgetreue Charakteristik der damali- 
gen Leistungsfahigkeit Herders an, so muss man iiber den riesen- 
haften Fortschritt, durch welchen ersich seit der Zeit bis zu sei- 
nem Lebensende auf ptedagogischem und uberhaupt literarisch-wis- 
senschaftlichem Gebiete bis zum hohen wohlverdienten Ruhme bei 
den Zeitgenossen und der Nachwelt emporgeschwungen hatte, wahr- 
lich in Staunen gerathen.

In Riga angekommen, erhielt Herder die Collaboratorstelle; 
seine feierliche Einfiihrung in die Domschule fand jedoch erst am 
27. Juni 1765. statt, weil man seine Einfiihrung mit der des neuen 
Rectors Schlegel zu verbinden beschlossen hatte.

Bei dieser Feierlichkeit hielt Herder eine Rede, dereń Titel 
folgender war: „wiefern auchin der Schule Grazie herrschen musse.“

Mit einer Beredsamkeit wusste er das Thema so gehbrig zu 
entwickeln und mit solchemFeuer vorzutragen, dass er ein gros- 
ses Aufsehen unter den Zuhbrern erregt und ihre Gemiiter sich ge- 
wonnen hatte.

Herder begann namlich die obgenannte Rede mit der Schil- 
derung, wie ein Schullehrer nicht sein sollte, und stellte dem Bilde 
eines Handwerkslehrers „das Idealbild eines Lehrers der Grazie* 
mit solcher Warme gegeniiber, dass man mit dem Rigaschen Stadt- 
bibliothekar G. Berkholz (Festrede gehalten bei der am 25. August 
1864. stattgefundenen Enthiillung des Herderdenkmals in Riga) 
ganz richtig behaupten kann, die Warme selbst, mit welcher Her
der seine Forderungen an den „Lehrer der Grazie* gestellt und 
seine paedagogischen Ideen entfaltet hatte, Biirge sei, dass Herder 
dieselben gleichfalls im Lehramte bewahrt hatte.
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Dass es dem wirklich so war, bezeugen am besten die Be- 
kenntnisse seiner Schiller, wie z. B. die des nachherigen Ober- 
pastor Bergmann, in seinen Erinnerungen I. 94. wo Herders Me- 
thode und die gewinnende Freundlichkeit seines persbnlichen Ver- 
kehrs mit der Schuljugend hoch angepriesen wird.

Die freundliche Musse und Anerkennung, welche er in Riga 
genoss, bot ihm vornehmlich die Móglichkeit dar, seine Erstlings- 
werke, namlich „Fragmente zur deutschen Literatur" 1767. und 
„kritische Walder" 1769., welche seinen Ruhm begrundet hatten, 
daselbst zuverfassen und zu verbffentlichen.

Seine Schulthatigkeit in Riga war, wie es Rudolph Haym in 
seinem Werke „Herder nach seinem Leben und seinen Werken" 
Berlin 1877. I. B. S. 86. berichtet, eben der Grund, dass Herder 
im April 1767. den Ruf nach Petersburg von dem Kirchenvorstand 
der Petersburger lutherischen Gemeinde zum Inspektor der erst 
vor wenig Jahren errichteten Unterrichts- und Erziehungsanstalt, 
unter ausdriicklichem Hinweis auf seine in Riga bewahrten unge- 
wbhnlichen pmdagogischen Gaben und Verdienste erhalten hatte.

Wiewol Herder den yerlockenden Ruf ais Nachfolger Bu- 
schings in der russischen Hauptstadt abgelehnt hatte, sah er sich 
doch zwei Jahre nachher, ais seine „kritischen Walder" ihm die 
Feindschaft des Professor Klotz und dessen Anhanger zugezogen, 
genbtigt Riga zu verlassen.

Am 24. Mai 1769. schiffte Herder von Riga ab und gelangte 
iiber Nantes am 8. November nach Paris, welches ais der politi- 
sche Mittelpunkt der franzbsischen Nation, ein grosses Interesse 
fur ihn hatte.

Daselbst erhielt Herder vom Praediger Resewitz zu Kopen- 
hagen einen Antrag den Prinzen Peter Friedrich Wilhelm, Sohn des 
Fiirstbischofs Herzog von Holstein zu Eutin, ais Instruktor und 
Reiseprediger in Gesellschaft des Oberhofmeisters des Prinzen, 
Herm von Capellmann, drei Jahre auf Reisen zu begleiten.
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Herder hatte zwar den gestellten Antrag angenommen und 
nach einer zu Eutin am 15. Juli 1770. gehaltenen Abschiedsprse- 
digt sich nach Strassburg begeben, musste jedoch nach seiner Riick- 
kehr, weil seine Ansichten iiber die Erziehung verschieden waren, 
ais die des Oberhofmeisters, den Prinzen verlassen, um die An- 
stellung beim Grafen Wilhelm von Biickeburg zu iibernehmen.

Beim Grafen von Biickeburg beschaftigte er sich grossten- 
teils mit Herausgabe seiner literarischen Werke und suchte da- 
bei eine angenehme Erholung in der Lectiire Rousseau’s Emil, 
dessen Einfluss sich grossartig in seinen damals an den Tag ge- 
legten Ansichten abgespiegelt hatte.

Nach funfjahrigem Aufenthalte zu Biickeburg, hatte Herder 
mit frohem Herzen den Ruf Goethes nach Weimar angenommen.

Daselbst mit seiner Familie am 2. October 1776. angekom- 
men, begann Herder seine Wirksamkeit ais Generalsuperintendent 
und Ephorus der Schulen zu entwickeln.

Seine Ansichten iiber die Erziehung der Menschheit legte er 
in seinen philosophisch-historischen Schriften nieder, und zwar 
teils in dem Werke unter dem Titel „Ideen zur Geschichte der 
Menschheit,8 teils in seinen' Briefen zur Befbrderung der Huma- 
nitaet, teils in Briefen iiber das Studium der Theologie in zwei 
Banden und vornehmlich in seinen Schulreden, die er aus Anlass 
der am Gymnasium in Weimar abgehaltenen Priifungen vorgetra- 
gen hatte.

Wie hoch sonst Herders psedagogische Wirksamkeit in Wei
mar anzuschlagen ist, mag die Ausserung seines Schiilers Gotthilf 
Heinrich v. Schubert in dessen Selbstbiographie unter dem Titel: 
„Der Erwerb aus einem vergangenen und die Erwartungen von 
einem zukiinftigen Leben“ (I. Band Erlangen 1854.) das beste 
Zeugniss abliefern.

Die hier einschlagende Stelle St. 278. lautet folgendermas- 
sen: „Er war im Gebietedes Geistigen, durch sein ehrfurchtsvolles 
Festhalten an dem Worte und an der Weisheit, die von Anfang ist



ein Leuchtthurm, dessen weithin scheinendes Licht Tausenden von 
Seelen, denen auf dem stiirmischen Meere ihrer Zeit nach einem 
sichern Hafen bange war, den Weg zeigte.

Wenn ein Heer vom Feinde geschlagen, von Muthlosigkeit 
und Furcht befallen, sich zerstreut, und ein einziger Starker, seine 
eigenen blutenden Wunden nicht achtend, ergreift die Fahne, ruft 
die Yerscheuchten zum Kampfe fur Gott und Vaterland wieder 
zusammen, dann wird manches schwache Herz wieder stark, und 
einer sagt zum Anderen: „es istnoch nicht Alles verloren; auf und 
lasst uns ais Manner stehen und festhalten an unserem Panier.®

Diese innere Kraftdes Geistes, welche Herdern innewohnte, 
ergriff vornebmlich die jugendlichen Gemiiter unter dem Ein- 
drucke seiner mustergiltigen Schulreden, da er in denselben die 
heilige, reine Weisheit anzustreben anriet und zu ihrer Erreichung 
die richtige Lehrmethode, welche den wahren Enthusiasmus fur den 
Unterricht aufzuwecken trachtet, sowol den Erziehern ais auch 
der Schuljugend warm ans Herz legte und uberall die vorzuglichste 
Methode „der Ubung bis zur Gewohnheit® in allen Richtungen 
der redlichen Erziehung anzuraten pflegte.

Da die obgenannten Schulreden Herders, welche unter dem 
Titel „Sophron® im 32. Bde. seiner sammtlichen Werke, Stuttgart 
und Tubingen 1853. enthalten sind, die Fundgrube Herders pseda- 
gogischer Grundsatze bilden, daher werden sie auch der vorliegen- 
den Abhandlung ais Hauptąuelle dienen.

2
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II.

Uiber Herders predagogischo Grundsatze 
im Besonderen.

1. Uiber die Bildung des Verstandes.
Ist in einem Zeitalter Gottes Ebenbild gleichsam aus den 

Herzen und Gemiitern der Menschen verschwunden und dem Ei- 
gendiinkel freier Spielranm gelassen, da stbsst die Erziehung an 
ausserordentliche Schwierigkeiten und Hindernisse in der Lbsung 
ihrer Aufgabe.

Alsdanri bleibt nur das einzige Rettungsmittel, welches in der 
Macht des Allmachtigen liegt, iibrig, namlich wenigstens die nachst- 
folgende Generation durch ernste Betrachtung der Werke Gottes 
abermals wie von Neuem des Schbpfers Macht und Liebe empfin- 
den lernen zu lassen, und hiedurch die Erkenntniss des Aller- 
hbchsten Wesens undseines Waltens in den grossten und gering- 
sten Erscheinungen der ausseren und inneren Welt in den jungen 
Gemiitern immer mehr zu erwecken trachten.

Eine ahnliche Aufgabe hatte die Erziehung zu Herders Zeit 
zu Ibsen, denn es waren die Zeiten der grossten Irreligiositaet und 
aller damit verbundenen Frechheiten; darum verdienen seine pae- 
dagogischen Grundsatze eine besondere Beachtung und Wurdigung 
zumal in gegenwartiger Zeit, in welcher auf ahnliche Weise ver- 
derbliche Grundsatze zur Geltung zu kommen beginnen, ja selbst 
ihre Wurzeln schon tief geschlagen haben.

Herder hat namlich in seinen Schulreden wie auch in anderen 
in die Paedagogik einschlagenden Schriften ais das Hauptziel der 
Erziehung aufgestellt, dass sie trachten solle in dem Menschen 
den heiligen Geist aufzuwecken, denn mit Zunahme desselben miis- 
se sich auch die innere Macht, die einwohnende Weisheit, das
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reine Auge, kurz der helle Verstand auf eine immer hóhere Stufe 
emporschwingen lassen. ’)

Doch wie soli nun jene Aufweckung des heiligen Geistes und 
seine neue Geburt sich geltend machen, oder vielmehr was soli 
aus diesen schonen Eigenschaften des guten Geistes der Seele des 
Zóglings zum Geprage werden?

Die Antwort darauf ist Herder garnicht schuldig geblieben, 
denn, indem er die grundliche Kenntniss der Psychologie von Sei- 
te der Erzieher schweigend voraussetzt, weist erhin auf die Stirn 
des Kindes oder Jiinglings hin, auf ihr schones Auge, in welchem 
Zucht und Scham, Aufrichtigkeit, Zutrauen, Bescheidenheit und 
Liebe d. i. Geist Gottes wohnt.

Wenn nun Herder die Stirn und das Auge zum Trager und 
gleichsam zum Probierstein der moralischen Vervollkommenung 
macht, so weist er damit darauf hin, dass nebcn dem geistigen 
Inhalte der Moralitat auch die aussere Form, durch welche sich 
dieselbe offenbart, keineswegs gleichgultig ist.

Darum hat er ausser der Stirn und dem Auge auch anderen 
Kórpergliedern die gebiihrende Aufmerksamkeit zuwenden lassen, 
und zwar hat er im Allgemeinen verlangt, dass in der Erziehung

’) Zu diesem Grundsatze gelangte Herder von dem Standpunkte aus 
dass er in seiner XIX. Schulrede S. 156. („Sophrona Johann 
Gottfried v. Herders sammtliche Werke in 40. B. XXXII. B. Stuttgart 
und Tiibingen. J. G. gottascher Verlag 1853.) Folgendes behaup- 
tet: „was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; das heisst 
nicht nur es istschwach und unkraftig, sondern es geht dem sinnli- 
chen Genuss, dem Zeitvertreib und Zeitverderb, angenommenen 
Gewohnheiten, Instinkten und Begierden nach; Geist mussihm an- 
gebildet, muss in ihm wie durch neue Geburt erweckt werden, 
dass er einen edleren Zweck des Lebens ais Zeitvertreib und Zeit- 
verderb kennen lerne, dass Ubung ihm hierin zur Gewohnheit 
werde, und er sich in diesem hóheren schóneren Instinkte gleich
sam ais ein neues hoheres Geschópf froh, frei, wirksam und glucklich 
fuhle.“
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auch die Gebarden und Glieder in Anschlag kommen, um gleich- 
sam zu einem wiirdigen Kleide des edlen Geistes und Gemiites 
ausgebildet zu werden.

Somit scheint Herdern in dieser Beziehung wohl die grosse 
Tragweite des bekannten Grundsatzes Iuvenals „mens sana in cor- 
pore sano“ yorgeschwebt zu haben, welchen vor Herder schon der 
Philosoph und Paedagog Locke (geb. 1632. f 1704.) hervorgehoben 
hatte, und der auch jetzt in der Erziehung seine Geltung findet, 
obwol jedenfalls hygiaenische Riicksichten und der Turnunterricht 
in manchen Landem zu wenig beachtet werden.

Wie ferner im Allgemeinen das Hauptziel der Erziehung zu 
erreichen, wie es zu erstreben sei, bietet Herder dazu zwar keine 
systematischen Vorschriften, jedoch sind dieselben grosstenteils aus 
seinen in den schónen, mustergultigen Schulreden niedergelegten 
Ausserungen zu entlehnen.

Herder gieng von dem Grundsatze aus, dass wenn jemanden 
ein machtiger, belebender, ruhiger Geist einer fortwahrenden 
Selbstbesserung angebildet werden soli, so konne es nur dort ge- 
schehen, wo keine grenzenlosen Hindernisse sich entgegenstellen, 
das heisst, wo der Geist und der Kdrper noch nicht entweiht wor- 
den sind, denn nach demvonihm angefiihrten christlichen Grund
satze, komme der Geist der Weisheit nicht in eine boshafte Seele, 
und wohne nicht in einem von Lastern entweihten Kdrper.

In dieser Ausserung erblickt man unzweifelhaft einen wich- 
tigen und richtigen Grundsatz der Erziehung, dass dieselbe von 
der unschuldigen Kindheit an beginnen solle, und wenn sie spater 
in den Gang gesetzt werde, so miisse amallersten gleichsam eine See- 
len- und Korpereinweihung stattfinden, oder mit anderen Worten 
gesagt, die Erziehung solle an jedem Kinde, Knaben und Jiinglin- 
ge vornehmlich die ihnen angebornen schlechten Anlagen undLei- 
denschaften fest in die Augen fassen und sofort dieselben durch eine 
zweckmassige Zucht ganzlich auszurotten suchen.

Sind die ersten Bemiihungen in dieser Hinsicht giinstig aus- 
gefallen, alsdann kónnen erst die ubrigen Erziehungsvorkehrungen
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getrofien werden, um in den jungen Menschen das Ebenbild Gottes 
womoglichst klar und heli hervortreten zu lassen.

Somitsieht man, dass Herder den Spielraum seiner Erziehungs- 
grundsatze nicht lediglich auf den Schulunterricht beschrankte, son- 
dern in denselben eine allseitige sittliche Erziehung forderte, wel- 
che die von dem Zóglinge von Haus aus mitgebrachte Gesinnung 
und den angebornen Charakter in gleichem Masse streng beriick- 
sichtigen wiirde, weil die meisten Leidenschaften der Jugend 
ihren Ursprung in der unrichtigen oder schlechten Hauserziehung 
nehmen, um hernach der bfientlichen Erziehung viele Hindernis- 
se in den Weg zu stelien.

Freilich bekommt dann die offentliche Erziehung sehrviel zu 
schaffen, wenn sie Herders Anforderungen vollkommen Geniige lei- 
sten soli; jedoch wozu ware die offentliche Erziehung da, wenn 
ihre Aufgabe nicht ausgedehnter und schwieriger ware ais die der 
Hauserziehung ? woher konnte sonst das sich immer mehr vergrós- 
sernde Zutrauen zu den meisten bfientlichen Erziehungsanstalten 
erwachsen, wenn sie eben die Mangel der Hauserziehung weder 
zu ersetzen, noch selbst dagegen zu wirken im Stande waren?

Wie aber ein berauschter Mensch kein Bewustsein seines 
Zustandes besitzt, und keine Vorstellungen ihre Wirkung auf ihn 
ausiiben bis er die Niichternheit wieder zuriickerhalten, so kann auch 
die Ausrottung schlechter, leidenschaftlicher Anlagen und Anbildung 
guter und edler Vorziige erst dann in den Schwung gesetzt werden, 
wenn die Augen des Verstandes iiber den ganzen Umkreis der Wir- 
klichkeit aufgegangen sind.

Daher lasst auch Herder vor Allem den Verstand der Zó
glinge gehbrig auf allerlei Weise poliren, indem erdazu zum gros- 
sen Teil die auch jetzt in bfientlichen Schulen in Anwendung 
stehenden Mittel vorschreibt.

Ich will nun im Folgenden das Wesentlichste und Wichtigste 
von Herders Ansichten iiber die Bildung des Verstandes zusam- 
menstellen.
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Obgleich namlich Herder der Entwickelung des Verstandes 
eine gleichzeitige Anbildung des edlen sittlichen Gemutes zur Seite 
stellt, so seh’ ich es doch der Ubersichtlichkeit halber fur erspriessli- 
cher an, zuerst jene Ansichten Herders zur Betrachtung und Be- 
handlung zu bringen, aus denen die Art und Weise, wie auch das 
hbchste Ziel der Verstandes - Entwicklung sich heraustellen kann, 
und erst hernach jene Ansichten Herders einer ahnlichen Behand- 
lung unterziehen, welche ausschliesslich die edlen, sittlichen Ge- 
mutserscheinungen angehen.

Der Verstand soli nun nach Herders Ansicht vornehmlich 
durch vernunftige Ubungen, durch das sogenannte Aufwecken der 
Gedanken vermitelst manigfaltiger richtig ausgesonnenen Fragen, 
zu welchen das wirkliche Leben einen reichlichen Stoff darbietet, 
allmalig entwickelt und fortgebildet werden.

Ferner soli der weitere Vorgang der Erziehung sich so ge- 
stalten, dass dieselbe mit Argusaugen die auf jeder Altersstufe er- 
wachenden Geistesanlagen wahrzunehmen, und demgemass dieselben 
auf dem wissenschaftlichen Wege einer immer hóheren Stufe der 
Ausbildung von innwohnenden Verstandeskraften zu zufuhren 2) habe.

Hiebei soli man jedoch nach Herders Grundsatze in der Wahl 
der Sachen und ihrer Form gar kein zu furchtsames Bedenken

2) Dass dem so ist, ergibt sich daraus, was Herder uber die Anlagen 
einzelner Altersstufen bemerkt. „Sophron? Daselbst. S. 259. d., 
„Ideał einer Schule.“ „Uber dem gibt’s hier wirklich drei Stufen 
in der Natur der Sache: das Kind lernt nichts, ais sich alles er- 
klaren, was urn es ist, und es sonst nur schwatzen wiirde, und legt 
durch Neugierde, Sinnlichkeit und Empfindung den Grund zu al- 
lem; der Knabe dehnt sich in Aussichten und Kenntnissen der Ein- 
bildungskraft so weit aus ais er kann, und iiberfliegt das Reich 
der Wissenschaften in hellen Bildern; der Jiingling steigt auf al
les herunter, und erforscht mit Verstand und Vernunft was jener 
nur ubersah. Sinn und Gefiihl ist also das Instrument des ersten, 
Phantasie des anderen undgleichsam Gesicht der Seele; Vernunft 
des dritten und gleichsam Betastung des Geistes.“
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tragen, sondern dieselben nach dem jedesmaligen Bediirfnisse des 
Alters, des kunftigen Berufes und der obwaltenden Umstande des 
Lebens wahlen. 3)

Herder wollte nun offenbar dadurch nichts anderes sagen, ais 
dass der Verstand sicb an allerlei Sache bilden lasse, wenn sie nur 
yerniinftig getrieben werde und der Zogling einen Gefallen daran 
finde, und sie hernach in seinem Standesberufe richtig zu verwer- 
ten wisse.

Da es ihm besonders darauf ankam die Jugend zu wahren, 
edlen und braucbbaren Menschen heranzubilden, so legt er ein 
grosses Gewicht darauf, damit man in derselben ein wirkliches, re- 
ges Interesse fur die angewandten Erziehungsgenstande und Mittel 
aufwecke und erhalte; demgemass empfiehlt er einen yaterlichen 
Umgang mit den Zbglingen, um durch bewirktes Zutrauen die ge- 
genseitigen Pflichten und Obliegenheiten im Erziehungswesen zu for
dem.

Er behauptet namlich, dass der Verstand junger Leute am 
meisten, ja einzig dadurch gebildet werde, wenn man yerstandig 
mit ihnen umgeht, zutrauend mit ihnen spricht und das Wissen- 
schaftliche yerstandig treibt; dass ihr Herz am meisten, ja aus- 
schlieslich dadurch gewonnen und gelenkt werde, wenn man ihnen 
ein yaterliches, wolmeinendes, unyerdrossenredliches Herz zeige.

Um nun das yerstandige Treiben der Erziehung liberhaupt 
und namentlich die Entwickelung des Yerstandes ins rechte Geleise

3) Dariiber driickt sich Herder in seiner VII. Schulrede. „Sophron® 
S. 70. folgendermassen aus: „Ist das Messer einmal gewetzt, so 
kann man allerlei damit schneiden, und nicht jede Haushaltung 
halt sich eben ein ander Gedeck, das Bród, ein anders das Fleisch 
auseinander zu legen. So ist’s auch mit der Scharie und Politur 
des Verstandes. Scharfe und polire ihn, woran und wozu du willst 
genug dass er gescharft und polirt werde, und gebrauche ihn nach- 
her nach Herzenslust und nach deines Standes Bedurfniss.*
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zu setzen, verlangt Herder vor Allem eine gewissenhafte Vermei- 
dung der Wortschlenderei von Seite der Erzieher, wie auch inden 
Antworten und Leistungen der Zoglinge, weil damit niemand konne 
denken lernen, sondern eher das Denken verlernen, wofur zahl- 
reiche Nachsprecher, Wortstreiter, Worthandler und Buchstaben- 
manner, denen man im Leben so oft begegnet, den schlagendsten 
Beweis und Beleg abliefern.

Darum liess er womóglichst allmalig den Verstand durch Auf- 
wecken der Gedanken scharfen und zwar so, dass vor Allem nie
mand in einer Klasse miissig sitze, sondern dass alle insgesammt 
ihr Fassungsvermógen iiben, urn iiber jede gestellte Frage eine 
treffende Antwort geben zukónnen. Allein da dies nur durch ste- 
tige Aufrechthaltung der Aufmerksamkeit von Seite der Zoglinge 
mbglich ist, somit hat auch Herder dieselbe am hóchsten ange- 
schlagen und gleichzeitig die Mittel, welche im lebhaften, aus- 
drucksvollen Yortrage liegen, hiezu dargeboten. 4)

4) In seiner III. Schulrede S. 24. spricht Herder Folgendes zur Be- 
grundung und Beherzigung seines Grundsatzes aus: „Die erste und 
nothwendigste Schulubung ist, diinkt mich, die, dass Aufmerksam
keit in der Klasse erhalten wird, und alle Mittel, die Lehrende 
und Lernende anwenden sich in ihr zu erhalten, sind Stucke der 
wahren, der nbthigsten Schulubung. Beim Lehrer wird ein munte- 
rer Vortrag, eine Gegenwart seines Geistes gleichsam in Mitte sei
ner Klasse auf alle und Iiber alle’sein die ihn horen, denn Flam- 
me steckt Flamme an, Gegenwart deś Geistes erweckt Gegenwart 
des Geistes. Eine schlafrige Klasse hórt nicht, oder hórt nur halb; 
lernt nicht, oder lernt nur Stuckwerk; am wenigsten kann man 
ihr Lernen Ubung nennen; vielmehr erschlafft die Seele iiber sol- 
chem Horen und Halblernen, der Jungę wird inder Schule dumm, 
wie man so oft sagt. Lediglich kann dieser stupor scholasticus, der 
sich zwischen den Schulwanden erzeugen soli, daher kommen, 
dass die Seelenkrafte der Jiinglinge nicht geweckt, nicht geubt 
werden; wenigstens dass nicht alle und zwar fortgehend mit im- 
mer reger Gegenwart des Geistes geubt werden, sondern oft das 
leere, trockene Wortgedachtniss der hinkende Bote sein muss, der
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Wenn nun Herder einerseits nebst einer stetigen Aufrecht- 
haltug der Aufmerksamkeit, die Munterkeit des Vortrages von Seite 
des Lehrers, das heisst, eine gehbrige Vorbereitung desselben auf 
jede Unterrichtsstunde voraussetzt, so weist er anderseits auf den 
Prufstein einer richtigen Verfahrungsweise bei der Entwickelung 
des Verstandes hin, indem er sagt, das klare Verstandniss einer 
Sache werde dem Zóglinge dann beigebracht, wenn er nicht bios 
verrate ihr Bild erlangt zu haben* sondern die Sache so aufgefasst 
habe, dass er dariiber mit seinen eigenen Worten unbefangen zu 
sprechen vermbge.

Alsdann konne erst jedermann die Zuversicht gewinnen, der 
Verstand des Zbglings sei aufgeschlossen, denn er spreche mit Wol- 
gefallen und innerer Innbrunst seine Gedanken iiber die erkannte 
Sache aus.

Erwagt mail noch uberdies, dass Herder die Muttersprache 
ais Vortragssprache voraussetzte, indem er in seiner bildlichen Aus- 
drucksweise jeden Vogel nach seiner Art singen lasst, so ergibt 
sich daraus, dass er keineswegs den Mechanismus in der Erziehung, 
zumal bei der Entwickelung des Yerstandes geltend machen wollte.

die Stelle aller lebendigen, wirksamen Seelenkrafte, der Einbil- 
dungskraft, des Urtheils, der Neigungen und eigener Bestrebsam- 
keit vertreten soli. Ein armer Stellvertreter! Was so lassig, kalt, 
untheilnehmend gehort wird, wird im Grabę des Gedachtnisses be- 
graben, und steht selten wieder auf; da im Gegentheil, sobald der 
Lehrer das Gluck hat seine Klasse in rege Aufmerksamkeit, ja in 
einen Wettstreit von Aufmerksamkeit, von eigenen, sich tibenden 
Seelenkraften seiner Schuler zusetzen, und darin zu erhalten, al- 
les sich gleich von selbst macht und fórdert. Erfragt, er fragthie 
und da, naturlich am meisten wo am meisten zu fragen noth ist, 
unvermuthet, wo eine unvermuthete Frage und Antwort fur den 
Antwortenden und fur die ganze Klasse gut thut; aus eigener Er- 
fahrung bin ich iiberzeugt, manches Schlafrige kann auf diese Weise 
geweckt werden, auch dem Gedankenlosesten gibt oder veranlasset 
man auf solche Weise Gedanken?

3
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Dennoch kann ihm daraus wiederum kein Vorwurf erwach- 
sen, ais ob er in seinen Grundzatzen die Hintansetzung der Ge- 
dachtnissubungen gebilligt hatte, weil er gleichfalls auf das feste Ein- 
pragen von grammatischen und anderen Regeln drang, sonst aber, 
was die Gedachtnissiibungen anbetrifft, von dem Standpunkte aus- 
gieng, dass dieselben sich nach der Entwickelung der einzelnen 
Alterstufen richten sollen, da im Jugendalter der Mensch scbon 
physisch zur Aufnahme neuer Eindriicke und Grudsatze am em- 
pfanglichsten ist, wahrend er mit zunehmenden Jahren immer mehr 
am Gedachtniss verliert und an Fassungs- und Urteilskraft gewinnt.

Um nun dem mechanischen Wortherbeten in der Erziehung 
Yorzubeugen, lasst Herder jede Sache genau erklaren und die Er- 
klarung durch Kupferbilder fordem, das heisst, er weist auf die 
Anschaulichkeit des Unterrichtes hin, worauf in unseren Zeiten 
zumal auf denunteren Erziehungsstufen das grosste Gewicht gelegt 
wird.

Was dagegen die Wahl der Sachen anbelagt, dereń man sich 
bei der Entwickelung des Verstandes bedienen soli, so standen Her
dera, wie es schon oben erwahnt wurde, die iiberhaupt jetzt iibli- 
chen Bildungsmittel und Gegenstande zu Gebote.

Sonst diirfen jene Worte Herders keineswegs vernachlassigt 
werden, dass bei einem Kinde Sinn und Gefiihl, bei einem Knaben 
und Jiinglinge dagegen Phantasie und gleichsam Gesicht der Seele 
und die Vernunft gleichsam Betastung des Geistes herausgebildet 
werden.

Demnach ist der bildende Unterricht so einzurichten, dass 
alle obgenannten Seelenkrafte der einzelnen Altersstufen nie aus 
den Augen gelassen, sondera dieselben móglichst gescharft und 
vervollkommnet werden.

Wenn Herder hiezu in der Wahl der Sachen keine allzugrossen 
Umstande machen lasst und vonjedem Vorurteile fern bleibt, ent- 
weder die humanistische Bildung der realen oder die letztere der 
ersteren Yorzuziehen, so erklart sich dieses dadurch, dass er eben
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dem Grundsatzehuldigte, durch die Erziehung einerseits die Brauch- 
barkeit der einzelnen jungen Menschen in allen mbglichen Be- 
rufsstanden und anderseits ihre personliche Vervollkommenung 
und Gliickseligkeit zu bewirken.

Er sagt namlich, es komme wenig darauf an, ob die JugeDd 
an Griechen oder an Rómern, oder an der Mathematik denken 
lernt, d. i. ihren Verstand und Urteil, ihr Gedachtniss und den 
Vortrag ausbildet, sondern dass sie nur wirklich zu dem Grade 
ausgebildet wiirde, damit der Jiingling, wie sich Herder ausdruckt, 
mit ganz hellen, scharfen, polirten Waffen ins Feld der bffentlichen 
und besonderen Geschafte eintreten konnte, denn das Ubrige und 
Nahere der Kunst solleihm spater die Erfahrnng beibringen.

Daraus ersieht man, dass Herder keineswegs blindlings und 
riicksichtslos den klassischen Sprachen, ais dem einzigen Bildungs- 
mittel, huldigte, obgleich er selbst ein tiefer und griindlicher Ken- 
ner des klassichen Altertums war, sondern er hat eben auf Grund 
seiner klassischen Ausbildung den mittleren Weg in der Erziehung 
zu befolgen angeraten.

Denn wie er einerseits die humanisirende Kraft den klassi
schen Sprachen mit vollem Rechte zuerkannte, wollte er ander
seits keineswegs die ahnliche Wirkung des humanisirenden Sinnes 
und Gehaltes den iibrigen Wissenschaften absprechen. 6)

Daruber aussert er sich in seiner IX. Schulrede S. 85. folgender- 
massen: „und so waren denn, wenn wir alles zusammen nehmen, 
Sprachen, Schreibart und Vortrag, Geschichte, Philosophie und 
Mathematik die schónen Wissenschaften, die die Jugend bilden, also 
im edeln Sinn der Alten die humaniora. Sie geben unserem Ver- 
stande Richtigkeit und Gewissheit, unsern Sitten Grundsatze, un
serem Gedachtniss einen niitzlichen Vorrath von Kenntnissen und 
Erfahrungen, unserer Einbildungskraft verschaffen sie einen edlen 
Flug uber den tragen Gang des gemeinen Lebens, und geben zu- 
gleich unserer Sprache Sicherheit und Anstand, eine gefallige Har
monie und Geschicklichkeit Uber jeden Gegenstand, uberjedesGe- 
schseft des Lebens zu sagen und zu schreiben was fur sie gehbrt.“
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Diese gerechte Wiirdigung, welche Herder frei von jeder 
Einseitigkeit allen wesentlichen Bildungsmitteln des menschlichen 
Geistes angedeihen liess, wurzelte darin, dass er die Anbildung 
des reinen, wahren Geschmackes ais den besten Massstab und 
Priifstein jeder wissenschaftlichen Bestrebung, also auch der Ent- 
wickelung des Verstandes aufgestellt hatte. 6)

Wenn man nun erwagt, dass die Anbildung des wahren Ge- 
schmackes eigentlich erst durch hóhere Bildung und langere Pra- 
xis verschafft werden kann, so wiirde man sich leicht zu dem Ein- 
wande verleiten lassen, Herder habe eine allzu hohe Anforderung 
an die Erziehung der Mittelschulen und namentlich der Gymna- 
sien gestellt.

Allein der obige Einwand muss sofort zuruckweichen, wenn 
man bedenkt, dass er unter diesem in den Mittelschulen anzubil- 
denden Geschmacke nicht den allseitigen Geschmack im hbchsten 
Sinne verstand, sondern dadurch die Ausbildung jener geistigen 
Befahigung bezeichnete, welche der Schiller durch stilles Nach- 
denken durch ausharrenden Fleiss, durch fortgesetzte Ubung be- 
sonders in schriftlichen Collectaneen und Privataufsatzen unter ver- 
standigem Auge erlangen kann, ohne sich in Vielwisserei und 
Vieltuerei zu verlieren, durch welche nach dem Urteil Herders der 
wahre und reine Geschmack bunt werde, da die grellen Bilder 
und Farben zusammentreten und einander vernichten.

Daher pflegte Herder stets die Jugend zu ermahnen, nie ei- 
ner beliebigen Sache williges Ohr zu schenken, wie auch ohne 
richtige Auswahl und Hinweisung der Alteren, namentlich aber der 
Lehrer die Privatlecture bunt, ja selbst verderblich zu treiben oder 
dem ersten besten Theaterstucke beizuwohnen.

6) Dariiber ist seine XXV. Schulrede S. 202. zu vergleichen: Er sagt 
dort: „Wir kommen alle darin ilberein dass in jeder Kunst, in je- 
dem Geschaeft Geschmack, reiner, griindlicher tiefer Geschmack 
der Punkt der Vollkommenheit sei, nach dem man theoretisch und 
praktisch zu streben habe.“
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Um jedoch gleichfalls aus der óffentlichen Erziehung diese 
den reinen Geschmack fahrdende Vielwisserei und Vieltuerei zu 
verbannen, lasst er einen besonders fur die Uberburdung der 
Schuljugend heilsamen Grundsatz befolgen, indem er gleichsam 
ein paedagogisch - didaktisches Lustrum im Lehrplane vornehmen 
lasst. 7)

Welch’ ein tiefer Gedanke sehwebte also schon damals Her- 
dern im Sinne, da er die verderbliche Vielwisserei und Vieltuerei, 
die Quelle der aufzehrenden Uberburdung der Jugend, in der Er
ziehung verwarf!

Dass es aber diesem Paedagogen wirklich auf das wahre Wol 
der aufzuerziehenden Jugend fur ihr ganzes Leben ankam, erhellt 
am besten aus dieser Ansicht, durch welche er offenbar den Streit 
zwischen der Real- und Gymnasialbildung zu beheben versuchte, 
indem er einerseits nie sofort dem unmittellbaren Nutzen einzelner 
Unterrichtsgegenstande nachsehen lasst, 8) und anderseits durch

7) Er driickt sich daruberin der XXV. Schulrede S. 207 folgendermas-
sen aus: „Im Lehren und Leben ist nichts so schwer zu treffen 
ais die Mitte, nichts so schwer ais das Zuviel! nimium, zu ver- 
meiden. Ais sich der deutsche Geschmack etwas aufzuhellen an- 
fing, schrieb man eine Reihe Bucher und Dispositionen de eo quod 
nimium est in Theologia, Philologia, Philosophia &c. Jedes Jahr- 
zehent sollte diese Fragen in allen Wissenschaften und Lehrme- 
thoden erneuen; denn am Rade der Zeit hat sich ein neues ni
mium Unrath gesammelt. Wozu dient dieser Unrath? sollte man 
also aufs neue fragen, und das nimium wegwerfen, denn es belastet, 
hindert, verfuhrt.

8) Er sagt nsemlich in seiner VII. Schulrede S. 71. Folgendes dariiber:
„Ich halte es also fur sehr thóricht, wenn man bei jedem Schul- 
buch, bei einem Aesopus und Phaedrus, beim Cornelius und Ana- 
kreon, oder gar bei einzelnen Theilen einer Arbeit, bei einem 
Quadrat und Cirkel, bei einem periodo der Geschichte oder einer 
Aufgabe des Styls die Frage anstellte: cui bono? Zu keinem an- 
dern bono, ais dass der Knabe reden und schreiben, seinen Ver- 
stand, seine Zunge, seine Feder brauchen lerne, oder dass sein
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eine verstandige und umsichtige Erziehung den jungen Menschen 
die wahre Wissenschaft des Lebens beizubringen trachtet. * * * * 9)

Welchen psedagogischen Scharfblick hatte nun Herder schon 
damals bewahrt, wenn die gegenwartig wahrgenommene Uberbiir- 
dung der Schuljugend fast zu denselben Massregeln gefiihrt hatte, 
den Gesundheitsriicksichten womóglichst eine wirkliche und anhal- 
tende Geltung zu verschaffen!

Wie aber heutzutage die im Jahre 1878. Z. 9645. und 1879. 
Z. 803. ergangenen Erlasse des Hohenk. k. Ministeriums fur Cul- 
tus und Unterricht in Oesterreich die strenge Befolgung des Or- 
ganisatioDseniwurfes anordnen, und bei den Maturitatsprufungen 
solehe Forderungen stellen lassen, „dass dieselben nicht die ausser- 
sten Spitzen der Gymnasialkenntuisse, sondern den festen Staram 
des Wissens zum Gegenstande haben und dass bei diesem wieder

Geschmack gereinigt, sein Urtheil geschserft und er gewahr werde,
dass in seiner Brust ein Herz schlage. Nachher mag er Lehrsatz
und Fabel, Geschichte und Gedicht vergessen, wenn und wo er
will, genug er hat an und mit ihnen, was er sollte, gelernt.“

9) Dass es dem so wirklich ist, erhellt es aus folgender Stelle in Her- 
ders „Ideen zur Geschichte der Menschheit." S. 336. (Stuttgart und 
Tiibingen 1853.) „Wir rtihmen uns unserer feinen Seelenkraefte ; 
lasset uns aber aus der traurigeu Erfahrung lernen dass nicht je- 
de entwickelte Feinheit Gliickseligkeit gewaehre, ja dass manches 
zu feine Werkzeug eben dadurch untuchtig zum Gebrauche werde. 
Die Speculation z. E. kann das Vergnugen nur weniger mussiger 
Menschen sein, und auch ihnen ist sie oft, wie der Genuss des 
Opiums in den Morgenlaendern, ein entkrseftend verzerrendes, ein- 
schlaeferndes Traumvergungen. Der wachende, gesunde Gebrauch 
der Sinne, thsetiger Verstand in wirklichen Fsellen des Lebens, 
muntere Aufmerksamkeit mit reger Erinnerung, mit schnellem Ent- 
schluss, mit glucklicher Wirkung begleitet; sie allein sind das was 
wir Gegenwart des Geistes, innere Lebenskraft nennen, die sich 
also auch mit dem Gefuhl einer gegenwartigen wirksamen Kraft, 
mit Gliickseligkeit und Freude selbst belohnet. Glaubet es nicht, 
ihr Menschen, dass eine unzeitige, masslose Verfeinerung oder Aus- 
bildung Gliickseligkeit sei, oder dass die todte Nomenclatur aller 
Wissenschaften, der seiltaenzerische Gebrauch aller Kiinste einem
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„nicht bloss ein todtes Wissen, sondern ein lebendiges Yerarbeiten 
des Gewussten zu erlangen ist,° ebenso hat aucb Herder dieses 
Ziel durch seine Grundsatze erreichen wollen, weil er die Einheit 
im gesammten Unterrichte sehr boch angeschlagen hatte. ,0)

lebendigen Wesen die Wissenschaft des Lebens gewaehren konne; 
denn Gefuhl der Gltickseligkeit erwirbt sich nicht durch das Re
cept auswendig gelernter Namen oder gelernter Kiinste. Ein mit 
Kenntnissen uberfullter Kopf, und wenn es auch goldene Kenntnisse 
waeren, er erdrucket den Leib, verengęt die Brust, yerdunkelt den 
Blick, und wird dem der ihn traegt eine kranke Last des Lebens. 
Je mehr wir verfeinernd unsere Seelenkraefie theilen, desto mehr 
ersterben die mussigen Kraefte; auf das Geriiste der Kunst gespannt, 
yerwelken unsere Faehigkeiten und Glieder an diesem prangenden 
Kreuze.

Nur auf dem Gebrauch der ganzen Seele, insoderheit ihrer 
thaetigen Kraefte, ruhet der Segen der Gesundheit; und da lasset 
uns abermals der Vorsehung danken, dass sie es mit dem Ganzen 
des Menschengeschlechtes nicht zu fein nahm, und unsere Erde 
zu nichts weniger ais einem Hórsaal gelehrter Wissenschaften be- 
stimmte. Schonend liess sie bei den meisten Vólkern und Standen 
der Mensehheit die Seelenkraefie in einem festen Knaeuel beisam- 
men und entwickelte diesen nur wo es die Noth begehrte. Die 
meisten Nationen der Erde wirken und phantasiren, lieben und 
hassen, hoffen und fiirchten, lachen und weinen wie Kinder; sie 
geniessen also auch wenigstens die Gluckseligkeit kindlicher Ju- 
gendtraeume. Wehe dem Armen der seinen Genuss des Lebens sich 
erst ergrtibeltj

i0) Herders Ansicht daruber liegt in folgenden Worten seiner XXV. 
Schulrede. Daselbst. S. 206. f.: „Einheit ist der Grund alles Zaeh- 
lens und aller Zahlen; ohne Mittelpunkt ist kein Cirkel. Wer sich 
selbst yerliert, hat alles yerloren; wer aussich laeuft, besitzet sich 
selbst nicht mehr. Nec te quaesiveris extra, sagt die alte Lehre. 
Laissez tomber, lass fallen, sagt Fenelon, was nicht zu dir ge- 
hórt, und ein friiherer sehr reiner Sitten- und Herzensrichter sprach 
von einem schmalen Wege, einer engen Pforte, die zum Reich der 
Wahrheit und Gluckseligkeit fiihrte. Zertheilung der Seele, Sagen 
und Streben, kann nur, wenn sie yerniinftig ist auf Sammeln der 
Seele, auf Gewinn und Erlangen der Perle zieleń dieman suchet, 
in dereń Besitz man gliicklich ist und andere glticklich macht. 
Aus yielen Wolken zieht sich eine Quelle zusammen, die in sich 
beschlossen ruhig das Land befeuchtet.
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Auf diese Weise hat nun Herder durch den einheitlichen 
Vorgang in der wissenschaftlichen Beziehung, welcher von dem 
Standpunkte des gegenwartigen Schulwesens seinen Ausdruck und 
Ursprung in den Fach- und Klassenconferenzen finden soli, den 
wahren Geschmack undhiemit die praktische Anwendbarkeit eines 
jungen Menschen zu bewirken gesucht, denn, wer im vollen Be- 
wusstsein seiner Kenntnisse ist, der vermag sie auch spater richtig 
in seinem Berufsstande und Geschafte zu verwerten.

Die Bewirkung der Anwendbarkeit eines jeden Individuums 
setzt ja Herder sogar ais das notwendige Ziel der Erziehung voraus 
und sieht in derselben ein machtiges Bollwerk gegen die unbe- 
rechtigten und frevelhaften Anmassungen verschiedener Zeiten. n)

Glucklich ist der Jungling der sich selbst frtih zu der Quel- 
le macht, tiber der und in der die Himmlischen wohnen! Mit tau- 
send Blattern fliistre der Ahorn iiber seinem Haupt; aber seine 
Seele ist still, sein Grund ist rein wie die Quelle, sein Herz still- 
thaetig, der Muhe geduldig.

Ein zerknitterter Bogen Papier, was ist er werth? was kann 
man aus ihm machen? Ein ganzes, reines, helles Blatt, es lockt, 
das Beste und nur das Beste darauf zu schreiben. So die Seele 
des Jiinglings.

Alle eigentlichen Wissenschaften laden zum Sammeln der 
Gedanken, zur Rube ein. Mathematik gebietet solche; in ihr folgt 
ausEinemoder Wenigem alles, sehr bestimmt, gradweise; undalles 
kehrt zu Einem zuriick; das Unendliche und Unassignable zu Eins, 
dem Bestimmten Die Natur ist Ordung; ihre Wissensthaft ladet 
uns zur bestimmtesten Gedankenfolge ein, zu Bemerkung ihrer 
Gesetze, ihrer Krsefte, des Fortganges dieser Kraefte in einem ewi- 
gen Kreise. Unser Leben, der kleine enge Cirkel, schrsenkt uns 
auf einen kleinen Punkt ein, der wir selbst sind; jetzt mit Radien 
und Bestrebungen, denen wir nicht entweichen kónnen, dann aber 
auch nicht mehr es beginnt ein anderer Cirkel. Beschrankung auf 
uns ist unsere Pflicht; das ewige Ausunslaufen ist uns auf keinen 
Fali weder erspriesslich noch geboten. Also gebe man mit wenigem 
und in wenigem viel, vieles in Einem.“

n) Er behauptet namlichinder XIX. Schulrede. S. 161. Folgendes da- 
riiber: „Ein nicht angewandter Mensch ruht nicht, sondern weil 
er leben muśs, zumal wenn er erbittert wird, kann er seine Gaben
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Es ist nicht zu laugnen, dass Herder in der obigen Ansichfc 
eiiie tiefsinnige Menschenkenntnis bewies und dass er weit in die 
Zukunft hinblickte, wenn er schon zu seiner Zeit gegen solche 
Wustlinge, in der Erziehung erspriessliche Vorkehrungen zu tref- 
fen suchte, welche besonders im gegenwartigen Zeitalter die Grund- 
prinzipiea des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens zu unter- 
graben trachten.

Wie jedoch alle Grundsatze Herders iiberhaupt einen wahren 
christlichen Sinn athmen, der die Grundąuelle seiner Begeisterung 
und regsamen Wirksamkeit war, ebenso geschah’s mit der obigen 
Ansicht; denn in dem er die Menschheit durch nuchterne und 
umsichtige Erziehung gegen alle mbglichen Lusternheiten und die 
daraus entspringenden Utopień des Zeitalters yerwahren wollte,

auch sehr iibel anwenden- bis zuletzt alle diese lebendigen Boe
der in und durcheinander gerathen und die ganze Maschine ein 
trauriges Schauspiel gibt. Das alteste Christenthum hielt also sehr 
viel auf Gaben, Gebrauch der Gaben, Anwendung aller Gaben, vor- 
ziiglich auf die Gabe Talente zu kennen und hervorzusuchen, Gei- 
ster zu prtifen und zu unterscheiden; alle grossen und billigen 
Menschen, die anderen vorstanden, suchten diesem belebenden Gei- 
ste nachzuahmen, Talente zu weckenund auszubilden, sie hervor- 
zuziehen, an Ort und Stelle zu setzen, zu gemeinschaftlichen. Nutzen.

Werde also diese Schule auch eine Werkstatte des priifen- 
den Geistes darin dass unter wohlbegabten Jiinglingen nicht alle 
einerlei begehrten, und sich fiihren liessen wohin sie der Zeitgeist, 
der Hauch der Modę treibt! Alles drangt zu unserer Zeit sich 
hinauf; zu viele wollen studiren; zu viele wollen Buchstabenman- 
ner werden! O werdet Geschaftsmanner, liebe Junglinge, Maenner in 
vielerlei Geschaften! die Buchstabenmanner sind die unglucklichsten 
von allen, und mussen es nach Lagę unserer Zeit von Jahr zu 
Jahr immer mehr werden. Ein Handwerker, ein Kunstler, ein Ge- 
schaftsmann ist gewiss der brauchbarere Mensch vor so vielen un- 
niitzen halbgelehrten Buchstabenmalern! Wie jetzt die Zeiten lau- 
fen, wird und muss seine Achtung zunehmen, dagegen bei der 
schrecklichen Concurrenz und grossen Menge der Unwiirdigen die 
Achtung der Buchstabenmanner abnehmen muss, und es kann vieL 
leicht eine Zeit kommen da sie verhungern.“

4
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bringt er die hier einschlagenden Grundsatze der alten Christen, 
denen auf die gepriifte Charakterstarke vornehmlich ankam, zur 
Erinnnerung. 12)

Liest man noch genauer und eingehender zwischen den Zei- 
len Herders paedagogischer Schriften iiber die Anwendbarkeit der 
Zbglinge, so erhellt es ganz klar, dass er die Gliickseligkeit, wel- 
che in dem Bewusstsein der personlichen Anwendbarkeit ruht, 
nicht nur einzelnen Standen zu verschaffen suchte, sondern viel- 
mehr, da ihm die Allgemeinheit der regelrechten, offentlichen Er- 
ziehung im Sinne vorschwebte, allen Schichten eines Volkes, zumal 
den wiirdigen Talenten dieselbe beibringen wollte.

Obgleich Herder in der Erziehung einerseits die Anwendbar
keit oder Brauchbarkeit so hoch angeschlagen hatte, liess er doch 
anderseits dieselbe nicht nur durch wissenschaftliche Bildung und 
vielseitige Kenntnisse erstreben, sondern er pflegte zur Erreichung 
dieses Zieles vornehmlich durch Anbildung von sittlichen, edlen 
Gemiitsanlagen den iippigen Grund vorzubereiten.

So viel mag geniigen urn Herders Ansichten iiber die Aus- 
bildung des Verstandes in klares Licht zu setzen, im Folgenden 
will ich trachten seine Grundsatze iiber die Bildung des Gemiites 
in aehnlicher Weise zusammenzustellen.

1S) Dieselben sind schon in der Anmerkung Nr. 11. enthalten.
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2. tlber die Bildung des Gemiits.
Was nun die sittlichen Grundsatze anbelangt, so setzte Herder 

eine strenge, aber gerechte Zucht voraus und verbannte aus der 
Erziehung selbst jeden Anschein schlechter und weichlicher Sitten, 
welche oft mit dem Modegeist zustrbmen und manche Gemuter 
ganzlich zu uberfluten vermogen. 13)

13) Die Strenge rucksichtlich der Sitten und der hier einschlagenden 
Grundsaetze hat Herder nicht nur in seinen Schulreden hervorge- 
hoben, sondern er schlug in der Erziehung diesen Moment so 
hochan, dass erdenselben inder „Adrastea“ Herders saemmtliche 
Werke. Band 34. S. 275. gleicbfalls besprochen hatte. In seiner 
XXVI. Schulrede S. 209. ist folgende Ausserung enthalten: „Hei- 
lig ist eine jugendliche Seele; die obersten Engel des Himmels, 
sagt Christus, sind ihre Diener und Schutzgeister auf Erden, in 
dem reinen jugendlichen Antlitz einer Kindesseele schauen sie Gott. 
Wehe ruft er aus uber den der Eines der Kleinen sergert.

Und wie leicht werden sie geaergert, d. i. verletzt, verfuhrt 1 
Was ist aufmerksamer ais eine jugendliche, kindliche Seele? Jeden 
Eindruck nimmt sie wie eine hóhere Eingebung an, brtitet den 
Gedanken aus, oder spinnet ihn weiter. Ich glaube nicht dass Se- 
gen uber oder in einem Menschen wohne, der, wie die Schrift sagt, 
den Geist Gottes in ihnen laestert oder betrubet.

Verbannt sollte also aus den Schulen sein. alle Frechheit 
der Grundsaetze, der Sitten und des Geschmackes, alies Liisterne, 
Weichliche, Kriechende, Abscheuliche, mit welchem Namen es sich 
auch schmucke, wie sehr es auch der Modegeist befórdere. Diesem 
Modegeist des Jahrhunderts vielmehr, der albernes, lusternes, schwa- 
ches, gebrechliches gut heisset, sollen und mussen Schulen entge- 
genarbeiten. Wenn nirgend sie waere, sostehe in ihnen die heilige 
Regel eines festen, gesunden Geschmackes, einer reinen Sittlichkeit 
und Vernunft aufrecht. Sieht oder hórt man in Schulen Niedrig- 
keiten, Unsittlichkeiten, Possen; o wehe! Ist hier die Regel des 
Wahren und Anstaendigen verloren, wird jungen Leuten angeprie- 
sen oder zum Vorbild gemacht was niedrig, gemein, abscheulich 
ist, so haben Wahrheit und reiner Geschmack ihr letztes Asylum 
verloren. Schafft mir hinaus,sagte Christus, die Taubenkraemer und 
Wechsler. Meines Vaters Haus ist ein Heiligthum, und was wird 
es durch euch?a
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Da sicb jedoch die wahre Sittlichkeit vorziiglich in edlem 
Gemiite offenbart und ais Priifstein des inneren Wertes eines Men- 
schen erscheint, somitgebuhrt Herders Behauptung „ein guter Kopf 
bei einem schlechten Herzen, sei wie ein Tempel bei einer Mór- 
dergrube," die vollste Anerkenung.

Hiedurch hat er diesen Teil der Erziehung, welcher die Sittlich
keit betrifft, ais den wesentlichsten und unentbehrlichsten aufgefasst.

Dass er nun in seinen Grundsatzeu fast dieselben Anforde- 
rungen an die Gemutsbildung stelit, welche auch jetzt von allen 
Erziehungsanstalten vorausgesetzt und im grosseren Teile erstrebt 
werden, oder wenigstens erstrebt werden sollen, ergibt sich aus 
Herders Ansicht, nach welcher die Heiligkeit des Geistes in einem 
Junglinge sich erst dann offenbart, wenn er das wahre Góttliche 
zur Schau tragt, oder ais heiliger Genius sich bewahrt, der sich 
nur das Edelste zu seiner Laufbahn erkieset. Daher liess Herder 
nur unter solchen Umstanden die Jugend erziehen, dass ihr Ele
ment und Athem das Reinste sei, wenn sie spaterhin Gemeines 
und Schlechtes zu verschmahen habe.

Hiezu liess er also die ganze Erziehung und namentlich den 
wissenschaftlichen Teil so einrichten, dass nie aus den Augen der 
Grundsatz „non scholae, sed vitae discimus" gelassen werde.

Indem ich zur Auseinandersetzung Herders Ausichten iiber 
die Bildung des Gemuts im Besonderen iibergehe, setze ich vor- 
nehmlich diesen Grundsatz andie Spitze seiner Forderungen, dass 
er durch die redliche, vielseitige und griindliche Erziehung, welche 
in den einzelnen Unterrichtszweigen ihre Quellen und Mittel hat, 
vor Allem das Gemiit der Zbglinge zu veredeln und dieselben zu 
wahrem Ebenbilde Gottes umzuschaffen anriet. 14)

,4) Dies behaupte ich auf Grund folgender Ausserung in Herdćrs 
XXIII. Schulrede S. 195. „Endlich da das Leben nicht neue Kenntnis- 
se und Gedanken, sondern auch Willen, Triebe, That braucht, und 
in diesem vor allem das Leben besteht, so wendet sich der Spruch,
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Dieses Ziel wollte nun Herder durch eine angemessene Lehr- 
methode erreichen, darum schrieb er fast jedem Unterrichtszweige 
den ihm innwołmenden Wirkungskreis der Erziehung vor. 15)

nicht der Schule, sondern dem Leben zu lernen, vorzuglich auf 
Bildung des Herzens und des Charakters. Was haelfe es tausend 
Kenntnisse undkeinen Willen, keinen Geschmack, keine Lust und 
Trieb zu leben, honett und rechtschaffen zu leben, haben? Im Wil
len leben wir; das Herz muss uns verdammen oder trosten, staer- 
ken oder niederschlagen, lohnen oder strafen; nicht auf Kenntnis
se allein, sondern auf Charaktere und Triebe, auf die menschliche 
Brust ist die Wirksamkeit und der Werth, das Gluck oder Ungluck 
unseres Lebens gebauet. Leben lernen heisst also seinen Neigun- 
gen eine gute Richtung geben, seine Grundssetze reinigen, befesti- 
gen, staerken, seine Vorsaetze laeutern und tapfer begriinden, nicht 
mit dem Kopf allein, sondern auch mit dem Herzen existiren gegen 
Eltern, Freunde, Lehrer, Mitschuler, Bekannte, Fremde, sich Sitten 
erwerben, anstaendige, frohe Sitten, liebenswerth machend vor Gott 
und den Menschen. Leben lernen heisst, die Stunden des Tages 
wohl eintheilen, sich Ordnung in Geschaeft geben, und sie mit stren- 
ger Munterkeit erhalten, den Ergótzlichkeiten, dem Schlafe, der 
Traegheit nicht mehr Zeit einraeumen ais ihnen gebtihret; sich Vor- 
schriften machen, wodurch man seine eigenthumliche Schwaeche, 
die niemand besser ais wir selbst kennen, die zu iiberwinden uns 
am schwersten wird, und die die Eigenliebe so gern in Schutz nimmnt; 
bestehe diese worin sie wolle; sei es Hang zu Stolz, zu thórichter 
Einbildung von sich selbst, an der so viel jungę Leute unseres 
Zeitalters krank liegen, mithin zu Geringschaetzung und Verachtung 
anderer; oder Neigung zu Hass, zu Zorn, zu Menschenfeindschaft, 
oder zu Verzagtheit, zu Kleinmuth, am meisten zu Uppigkeit, zu 
Wollust, Traegheit, zu Taendelei. Durch alle diese Neigungen, wenn 
sie iiberhand nehmen, verliert, vertandelt, entnervt, vergaellet der 
Jungling sein Leben, und schafit sich keine andere Anssicht ais 
sich und anderen zur Last zu werden, das Leben einst selbst ais 
eine Burdę zu tragen, oder zu vergeuden und zu verlieren. Von 
allen diesen Feindinnen des Lebens hinweg, ihr Junglinge! lernt 
leben, gesund, wiirdig und glucklich leben."

,5) Dariiber drtickt sich Herder in der XX. Schhulrede. S. 170. fol- 
gendermassen aus: „Religion darf man ihrer zu unserer Zeit noch 
erwahnen? Mit Recht; denn Religion, wahrhafte Religion wird 
unausgetilgt bleiben; die Pforten der Hólle werden sie nicht iiber- 
waltigen, und der Antichrist selbst muss sie fórdern. Da wir zu 
unserer Zeit aber so viel und manche aussere Formen untergehen
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Wie nun Herder den Religionsunterricht vornehmlich auf die 
Sinnesart und Handlungsweise wirken lasst, hat er dasselbe Ziel 
gleichfalls in allen ubrigen Wissenschaften stets anzustreben an- 
empfohlen. Und zwar indem er die klassischen Sprachen ais ein 
wichtiges Bildungsmittel betrachtet, lasst er nicht bloss das Ver- 
standniss derselben anstreben, sondern vielmehr durch richtige 
Behandlungsweise auf Grund des Inhaltes einzelner Autoren den 
Gemutscharakter wombglichst heranbilden. * * * * * * * * 16)

sehen, was spricht dieser Untergang zu uns? ais: „priife! priife
was dem Geist und Herzen des Menschen wahrhaft Religion sei!
Diese ret te aus dem Schiffbruch; siebewahre!“ Und was die Zeit
jedem zuspricht, ruft sie besonders den Schulen zu: „Befestigt,
griindet was wahrhaft Religion ist in jungen Gemuthern; denn es
ist eine Zeit der Gefahr, der Prufung!u Was aber befestigt und
begriindet ist, werde nicht bloss Theorie, sondern Sinnesart; Hand
lungsweise, Praxis.“

16) Herders IX. Schulrede. S. 80. „Also stehen diese Altvater der 
menschlichen Geistesbildung ais ewige Muster des richtigen, guten 
und geiibten Geschmacks und der schbnsten Fertigkeit im Gebrauch 
der Sprache vor uns; an ihnen mussen wir unsere Denk- und 
Schreibart formen, nach ihnen mussen wir, Menschen niitzlich zu 
werden, unsere Vernunft und Sprache bilden. So wie der Kiinstler, 
wenn er sich gleich den Apollo und Antinous, die Tóchter der 
Niobe und den Laokoon schwerlich zu erreichen getrauet, dennoch 
mit unverrucktem Fleiss diese Meisterwerke der alten Kunst 
nachzeichnet nachformet und studiret, weil er an ihnen die hbch- 
sten Regeln der Kunst wahrnimmt; so sollen auch wir die Muster 
der alten Denkart, und an ihnen ihre Einfalt und Wiirde, ihre 
bestimmte Genauigkeit undWahrheit, ihren Wohlklang, ihre schone 
Rundę und Harmonie, ihre Kurze mit ihrem Reichthum zum Vor- 
bilde unserer Gedankenweise und unseres Yortrages, insoderheit 
in frtihen Jahren, unablassig studiren. Diess thun wir nicht nur 
um Latein schreiben zu kbnnen, wie wohl auch dieses ein riihmli- 
cher, niitzlicher und beneidenswerther Zweck ist, sondern nach Art 
der Alten denken und schreiben zu lernen, gesetzt dass wir auch 
in der Sprache der Hottentotten schreiben mussten. Denn auch in 
der Hottentottensprache wiirde man gar bald den erkennen, der 
aus dem castalischen Quell der griechischen Musen getrunken, o- 
der seinen Ausdruck zur Bestimmtheit und Wiirde der romischen 
Schriftsteller gebildet hat.
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Um ferner diejungen Gemiiter besonders von einem unniitz- 
lichen Zeitvertreib abzulenken, lasst er im Unterrichte den Ernst der 
alten Klassiker hervorheben und anpreisen. ”)

Er mogę nachher Briefe oder Acten, Praedigten oder Quit- 
tungen zu schreiben haben; nie wird er sich undeutlich und unver- 
nunftig, hinkend, lahm, unverstaendlich, ohne Zusammenhang, oder 
schielend ausdrucken, nie eine Schreibart mit unnutzen Tautolo- 
gien durchweben, und wenn er es seiner sinnlosen Modę wegen 
thun muss, geniesset er wenigstens des inneren Glucks dass er die 
Thorheit einsiehet und sie verachtet. Der Sinn der Humanitset, 
d. i. der achten Menschenvernunft, des wahren Menscbenverstandes 
der reinen menschlichen Empfindung ist ihm aufgeschlossen, und 
so lernt er Richtigkeit und Wahrheit, Genauigkeit und innere Gute 
iiber alles schsetzen und lieben; ersucht nacb diesen Grazien der 
menschlichen Denkart und Lebensweise allenthalben, und freuet 
sich iiber sie wo er sie finde; er wird sie in seinen Umgang, in 
seine Geschaefte, von welcher Art diese auch sein mógen, einzu- 
fiihren suchen und ihre Tugenden auch in seinen Sitten ausdriicken 
lernen; kurz, er wird ein gebildeter Mensch sein und sich ais einen 
solchen im Kleinsten und Gróssesten zeigen."

17) Daselbst. S. 82. „Die Reden des Demosthenes, Cicero und anderer 
grossen Griechen und Romer waren keine eitlen Ubungen, ihre 
Verfasser ais schbne Geister und witzige Kópfe zu zeigen, sondern 
gerichtliche oder Staatsreden; die schóne Schrift des Cicero iiber 
die Pflichten war eine Anweisung fur seinen Sohn, und also gleich- 
sam das moralische Testament eines Vaters, wie mehrere seiner 
philosophischen Schriften nichts ais ernste Darstellungen seiner 
eigenen Grundssetze sind, durch welche er sich selbst aufklserte 
und in guten Gesinnungen stserkte. Eben so ernster Art sind die 
besten philosophischen Schriften der Griechen aus der Sokratischen, 
Pythagoreischen und Stoischen Schule. Weder Xenophons noch 
Platons Schriften, weder Pythagoras noch Epiktets und Marx-Au- 
rels Grundsaetze sind zum Zeitvertreib verfasst worden, um etwa 
mit schónen Worten und Bildem zu spielen; sie unterrichten den 
Verstand, sie bessern das Herz, sie sind und gewahren wirklich 
Studia humanitatis. Jeder, der einen Sinn fur das Wahre und Gute 
hat, muss es im Innern fuhlen, dass es ihrem Verfassern damit 
ein Ernst gewesen, und dass sie die Frtichte der Weisheit, die sie 
fdr ihre Seelen gesammelt hatten, dadurch auch anderen zur Auf- 
kl&rung und zur Ubung, zum Trost und zum Nutzen mittheilen 
wollten?
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In der Behandlungsweise der Geschichte 18 19) und Geograpłrie 1S) 
lasst er gleichfalls nicht bloss das Gedachtniss der Zoglinge 
scharfen, sondern ausser der Urteilskraft vornehmlich ihre Gemiits- 
starke ausbilden und befestigen.

Ferner aus Herders Ausserungen iiber die sogenannten festen^ 
nutzlichen Wissenschaften und Kiinste, wie Mathematik und Natur- 
geschichte, erhellt gleichfalls der obige Grundsatz, dass dieselben 
so zu behandeln sind, damit sie das jungę Gemut durch Be trach* 
tung der allgemeinen Ordnung und Conseąuenz zu starken und Gott 
naher zu bringen vermógen. 20)

18) Herders XX. Schulrede. S. 168. enthalt folgende Ansicht daruber:
„Die Geschichte ist ein Spiegel der Menschen und Menschenalter ; 
ein Licht der Zeiten, eine Fackel der Wahrheit. Eben in ihr und 
durch sie mussen wir bewundern lernen was zubewundern, lieben 
lernen waszu lieben ist; aber auch hassen, verachten, verabscheuen 
lernen, was abscheulich, haesslich verachtlich ist, sonst werden wir 
yeruntreuende Mbrder der Menschengeschichte. Die Grundsatze der 
Vólkerregierungen, der Sittenveranderungen, der Religionen, Wis
senschaften, Handlungsweisen, Kunste, die in der Geschichte er- 
scheinen, sollen zu unserem Geist und Herzen sprechen und unsern 
Verstand schaerfen."

19) Herders VI. Schulrede. S. 61.: „Ist elende Nomenclatur eine Spra-
che? Ist ein Vocabelbuch, auswendig gelernt, denn das was ein guter 
Schriftsteller ist ? und wurde man nicht einen Menschen fur sinnlos 
halten der, um lateinisch und griechisch zu lernen, nichts ais das 
Lexicon studirte? Und gerade das ist Geographie und Geschichte 
wenn man sie bloss ais Namenverzeichniss von Fliissen, Laendern, 
Staedten, Kbnigen, Schlachten und Friedensschltissen gebraucht. Alle 
diess sind nothwendige Materialien, aber das Gebaude muss davon 
erbaut werden, sonst sind sie Steine und Kalk, d. i. Schutt, an 
dem sich kein Mensch freuet, in dem keine lebendige Seele wohnet. 
Die Farben sind dem Maler nothwendig, aber er braucht sie zum 
Gemaelde; alsdann erst erfreuen sie das Auge, und unterrichten 
die Seele.“

20) Die hier einschlagende Stelle aus Herders XX. Schulrede S. 169.
lautet folgendermassen: „Rechnen muss ein Knabe lernen, damit er 
seinLeben berechne; denn die gesammte Vernunft, zumal inFuh- 
rung menschlicher Dinge, heisst Rechnen. Geometrie muss ein
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Erwagt man nun Herders Ansichten iiber die Behandlungs- 
weise aller Unterrichtsgegenstande, inwiefern er dadurch nicht le- 
diglich den Verstand und das Gedachtniss bilden und scharfen, 
sondern vornehmlich den Gemutscharakter auf eine hóhere Stufe 
der Yollkommenheit bringen wollte, so gelangt man zu der Uber- 
zeugung, dass er nicht nur dem Religionsunterrichte diesen sehr 
wichtigen, ja sogar den wesentlichsten Teil der Erziehung anwei- 
sen wollte, sondern in demselben Sinne die ubrigen Unterrichtszwei- 
ge zur Lauterung und Veredelung des Gemiits wirken liess.

Somit darf die redliche Erziehung nach Herders Grundsatzen 
keine einseitigen Zwecke verfolgen, um der Schuljugend die blos- 
sen Kenntnisse der Sprachen, Geschichte u. dgl. beizubringen, son
dern sie soli gleichzeitig bei jeder Gelegenheit den sich darbieten- 
den Unterrichtsstoff zur richtigen Anbildung der Gemiitsstarke 
verwerten?

Dies soli dagegen so geschehen, dass der Zogling einen im- 
mer grbsseren Gesichtskreis zur Befestigung seiner religiósen, eti- 
schen, intellectuelen, asthetischen, sympathetischen und aller 
ubrigen edlen Gefiihle durch den genossenen Unterricht gewinne 
und dieselben dann in WortundThatzubewahren angehalten werde.

Knabe lernen, dass er ein Augenmass, Richtschnur, Geschicklich- 
keit in der Hand, Intuition des Beweises, undendlich die Neigung 
bekomme, in welcher praktischen Wissenschaft und Ubung es auch 
sei, nicht oberflsechlich, sondern griindlich zu yerfahren, und dem 
Vaterlande nutzlich zu werden.

Naturwissenschaft und Naturlehre muss ein Knabe lernen 
damit er sichseines Lebens erfreue, die Wohltaten der Natur erken- 
ne und recht gebrauche, und endlich einmal so mancher Aber- 
glaube und Irrthum yerschwinde, der das menschliche Geschlecht 
nie glticklich gemacht hat, und in unsere Zeit gar nicht gehórt. 
Vorzuglich mtissen auch die die einst die Lehrer der anderen wer
den sollen, jene Wissenschaften zu Cultur des Verstandes, zu rei- 
ner Ansicht und Anwendung der Dinge selbst, cultiviren.“

5
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Da nun dieses hochste Ziel der Erziehung nur durch Ein- 
fórmigkeit und Einklang der gesaminten Lehrkrafte zu erreichen 
ist, darum setzt dieser gelehrte Psedagog dazu nicht nur die ein- 
sichtsYolle Aufsicht des Staates, sondern auch die Beteiligung der 
Vater einzelner Stadte, welche die Schulen besitzen, ais unentbehr- 
lich voraus, indem er von dem Standpunkte ausgent, dass jeder 
offentliche Lehrer die Jugend dazu heranbilden soli, wozu ihn der 
Staat angestellt hatte, und nicht wie es ihm in jedem Augenblicke 
einfallt.

Wie er jedoch einerseits von den Lehrern eine strenge und 
gewissenhafte Pflichterfullung yerlangte, so war er anderseits sich 
stets der Schwierigkeiten, mit denen ein gewissenhafter Jugend- 
erzieher zu kampfen hat, bewusst und war immer darauf bedacht, 
urn den Lehrern zur Eerleichterung ihrer Aufgabe vor Allem ihr 
bffentliches Ansehen zu wahren, dieselben durch einen hinlangli- 
chen, ihrer Studien und Miihen wiirdigen Gehalt den Sorgen des 
alltaglichen Lebens zu entziehen und sie durch offentliche Aner- 
kennung und Auszeichung in ihren ehrlichen Bestrebungen zu star- 
ken. Aufdiese Weise wirkte Herder vornehmlich ais Ephorus der 
Schulen in Weimar.

i

Ubrigens was die weitere Bildungdes Gemiits anbelangt, trat 
Herder vorzuglich gegen die damaligen, um sich greifenden Zeit- 
laster auf, wodurch er einen vielsagenden und verstandigen Wink 
der Erziehung darbietet, wie sie namlich alle Umstande in Anschlag 
nehmen solle, wenn sie so tilchtige Jiinglinge aufzuerziehen strebt, 
dass sie jedem Zeitlaster kuhne Stirn zu bieten im Stande seien.

Da nun jene Zeitlaster so verderblich waren, dass ihre ver- 
pestende Luft sich sogar in die Gegenwart verpflanzt, deshalb 
yermbgen Herders Ermahnungen und Rugen uber verderbliche Ge- 
mutsrichtungen sich noch heute eine vollstandige Anerkennung 
und Geltung ais tiefblickende und bestandige Erziehungsgrundsatze 
zu verschaffen.

Und furwahr wer kbnnte sich dagegen strauben statt des 
Egoismus, welcher aufgeblasen, ruhmredig und verachtend, daher
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auch abstossend erscheint, die Bescheidenheit im Gemiite seines 
Kindes zu erblicken, welche Herder demselben anzubilden raet?

Ferner wer wiirde das Ersticken des zweiten Ubels im Ge- 
miite seines Kindes nicht mit Freude ansehen, auf welches Herder 
mit dem Namen der Schlenderei hinweist und darunter jede Los- 
gebundenheit von festen Grundsatzen, von richtiger Ordnung, von 
strenger Miihe und Arbeit verstebt, wodurch besonders alle prakti- 
sche und wahre Religion aufgehoben wird?

Endlich wie miisste sich das Herz eines Vaters beengen, wenn 
das Gemiit seines Kindes die Schamlosigkeit, den Trotz, die Ver- 
messenheit zum Geprage hatte und dasselbe bei jeder Gelegen- 
heit zur Schau tragen wollte?

Sehr vielę tiefsinnige Warnungen sind nun in Herders Grund
satzen iiber die Bildung des Gemiits, besonders fur einen jungen, 
willigen, ernsten und wissbegierigen Lehrer und Erzieher enthalten, 
dereń Beachtung und Verwertung ihn nie den Gewissensbissen 
preisgeben wird, die heiligen Pflichten und Obliegenheiten gegen 
Gott, Menschheit und vornehmlich gegen den Staat, der ihn dazu 
aufgestellt hatte, entweiht und entstellt zu haben.

Zweifelsohne muss auch ein jeder, der mit der Erziehung in 
der geringsten Beriihrung steht, die Unumstbsslichkeit Herders 
Grundsatze in dieser Hinsicht anerkennen.

Allein Herder beschrankte sich nicht darauf, die bei der Er
ziehung seitens des Lehrers anzuwendenden Grundsatze einfach 
aufzustellen, sondern, wie er in seinen offentlichen Reden die strenge 
Befolgungder Schulgesetze von Seite der Schiller verlangte, wusste 
er ebenso auf eine sehr feine und anstandige Weise dem Lehrer 
die iiberauswichtige Pflicht ans Herz zu legen, den Schiilern in al- 
len Angelegenheiten des Lebens ais Vorbild der Sittlichkeit und 
Rechtschaffenheit vorzuleuchten. 21)

41) Wie es nun Herder mit diesem Vorbilde meinte, gibt den besten
Aufschluss darflber die Stelle aus seiner XIII. Schulrede. S. 119,
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Darum trat Herder einerseits stets gegen die unberechtigten 
Neuerer auf, indem er das gute Herkommliche behalten und nur 
das Schlechte durch das bessere Neue ersetzen liess, anderseits da- 
gegen vorziiglich den Grundsatz „maxima debetur puero reveren- 
tia,“ wie auch seine Kehrseite: „maxima debetur parentibus et 
qui parentum sunt loco, reverentia“ hervorzuheben pflegte.

Und zwar verstand er darunter, dass man in der Erziehung 
weder die Jugend mit Scheltworten belegen, noch ihr irgendwel- 
ches Unrecht anthun diirfe, weil die Gemiiter ammeisten durch 
eine taktlose Behandlung miissvergnugt und auf Abwege gefiihrt 
werden.

Erwagt man nun Herders Ansichten uber die Bildung des 
Gemuts nach allen Seiten hin, so muss ihnen eine grosse Trag- 
weite fur die Erziehung zuerkannt werden, denn bei ihrer strengen 
und gewissenhaften Befolgung und Verwertung kbnnten keine Ver- 
unstaltungen des gbttlichen Ebenbildes im Menschen, aus dem 
Schoose der Finsterniss sich an das Tageslicht emporarbeiten, um 
mit ihrem schauderhaften und grauelvollen Unwesen die verpe- 
stende Luft in manche Lauder zu verpflanzen, ja selbst den Bestand 
einzelner Gesellschaften zu bedrohen.

Zum Lehrer sprichter: „ehre dich selbst,“ dutreibst ein gbttliches 
damonisches Werk; du bereitest das Gliick, du bildest die Seelen 
der Jugend; ja du wirst selbst ihr Genius und Fiihrer auf dem 
Weg des Lebens. Oft wird deine warnende Stimme in ihrem Her- 
zen wiederklingen, auch wenn sie dich nicht mehr sehen; oft wird 
dein heiteres, vaterliches, genialisches Gesicht ihnen auch in der 
Entferung und Abwesenheit gerade alsdann wieder erscheinen 
wenn deine Lehre, dein wohlthatiger Wink, dein Unterricht, am 
meisten aber dein Beispiel und Vorbild ihnen wie ein Genius viae 
et vitae erscheint auf kritischen Scheidewegen ihres Lebens. Ehre 
und liebe also den Geist ihrer Jugend; entweihe ihn nicht mit 
Scheltworten und Erbitterungen zuunrechter Zeit; schone ihn aber 
auch nicht wo er sich selbst zu viel nachsieht, und Gefahr lauft 
sich ganz zu verlieren.“
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Hierin liegt nun eben der grosse Vorzug Herders paedago- 
gischer Grundsatze, dass sie nicht lediglich nationale Sonderzwecke, 
sondern die allgemeine menschliche Bildung erstreben und die 
Gliickseligkeit der wahren, christlichen und thatkraftigen Erziehung 
den entlegensten Vblkern ohne Unterschied der Nationalitat zu 
verleihen im Stande sind. 22)

Somit zeigte sich in Herders paedagogischen Bestrebungen 
gleichfalls jener Universalismus, welcher seine iibrigen Schriften 
kennzeichnet; wie aber seine „Stimmen der Volker in Liedern“ 
selbst auf den weltbertihmten Dichter Goethe ihre machtige und 
anhaltende Wirkung ausgeiibt hatten, ebenso ist auch die reine 
Quelle heilsamer paedagogischer Grundsatze, dereń sich die Werke 
neuerer Paedagogen riihmen kbnnen, sicher in Herders Werken 
zumal in seinen Schulreden zu suchen. Denn Herder blieb seinem 
Wahlspruche „Licht, Liebe, Leben“ uberall treu und besonders 
war es ihm damit Ernst, wo es ihm ais einem praktischen und ge- 
wissenhaften Paedagogen auf die Sache der offentlichen Erziehung 
ankam; darum kann man nachfolgende am Ende seiner letzten 
Schulrede angefiihrten Verse, mit denen ich meine Abhandlung 
hiermit abschliesse, ais den allgemeinsten und reinsten Inbegriff 
Herders paedagogischer Grundsatze betrachten.

22) Das es dem so wirklich ist, beweist eine Stelle aus Herders Soph- 
ron. „Ideał einer Schule.“ S. 275. „Dass die Schule so viel mo- 
glich National- ais Provincialfarbe bekomme, versteht sich, und das 
in Religion, Geschichte, Geographie, Naturhistorie, Politik, Vater- 
landsgegenden u. s. w. Dass diess aber nicht mehr ais Farbę sein 
musse, versteht sich ebenso sehr; denn der Schiller soli ftir alle 
Welt erzogen werden.“
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„Geister der Wissenschaft, ihr reinen ewigen Seelen!
Geister der Sitten md Zucht, werdet, o werdet uns ndh\ 

Possen bannet hinweg, mkeuschen Geschmack md den Dunkel

Der Castaliens Quell schmahlick entweihet md trubt!



CZĘŚĆ UMĘBOWA.

I. Grono nauczycielskie,
PRZY KOŃCU BOKU SZKOLNEGO 1 8 7 9.

a) dla nauki obowiązkowej.

Imię, nazwisko
i

stopień służbowy
UCZYŁ

W
 ty

go


dn
iu

 go


dz
in

1. Andrzej Karpiński, 
dyrektor. mat. w kl. VIII. 2

2. Franciszek Nowotny, 
profesor.

mat. w kl. V. VI. VII, fiz. w kl. 
IV. VII. VIII. 19

3. Józef Sękiewicz, 
profesor, gospodarz ki. VIII.

jęz. łac. w kl. VI. jęz. gr. w kl. VIII. 
jęz. poi. w kl. Ilia. Illb. 17

4. Feliks Baczakiewicz, 
profesor.

jęz. niem. w kl. V. VI. VII. VIII. 
psych, w kl. VIII. 18

5. Stefan Dembiński, ks. 
profesor.

hist. i geogr. w kl. Ia. Ib. Ilb.
Ilia. IV. VII. 20

6. B. Kruczkiewicz, Dr. fil. 
profesor, gosp. kl. VII,

jęz. łac. w kl. VII. VIII. jęz. gr. w kl. 
VI. VII. 19

7. Szymon Cetnarski, ks. 
nauczyciel, katecheta.

religii w kl. Ia. Ib. Ha. Ilb. 
Ilia. Illb. IV. V. VI. VII. Vni. 22

8. Władysław Węgrzyński, 
nauczyciel, gosp. kl. VI.

hist. i geogr. w kl. Ha. V. VI. VIII. 
jęz. poi. w kl. VIII. logiki wkl. VII. 19

9. Jan Czerkawski, 
nauczyciel, gosp. kl. Ilia.

jęz. gr. w kl. Ilia. jęz. niem. Ilia. 
Illb. IV. 17

10. Ludwik Berezowski, 
nauczyciel, gosp. kl. V.

jęz. łac. w kl. V. jęz. gr. w kl. V. 
jęz. poi. w kl. VI. VII, 17
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di
4

Imię, nazwisko
i

stopień służbowy
UCZYŁ

W
 ty

go


dn
iu

 go


dz
in

11. Stanisł. Zaręczny Dr. fil. 
nauczyciel.

| przydzielony tymczasowo do wyższej 
i realnej szkoły w Krakowie. —

12. Jan Wachnianin, 
egzam. zastępca nauczyciela.

mat. w kl. Ib. Ilb, Ilia. Illb. IV. 
hist. nat. w kl. V. VI. 19

13.
Józef Chlebek, 

egzam. zast. naucz, gosp. kl. Ilb.
jęz. łac. w kl. Ilb. jęz. poi. w kl.

Ilb. jęz. niem. w kl. Ilb. 16

14.
Stanisław Mątwij, 

egzam. zast. naucz, gosp. kl. Ila.
jęz. łac. w kl. Ila. jęz. poi. w kl.

Ila. IV. V. 17

15.
Władysław Dadej, 

egzam. zast. naucz, gosp. kl. IV. jęz. łac. w kl. Ib. IV. jęz. gr. wkl.IV. 18

16.
Teofil Zosel, 

zast. naucz, gosp. kl. Ia.
jęz. łac. w kl. Ia. jęz. poi. wkl. Ia. 

jęz. niem. w kl. Ila. 16

17.
Ignacy Krzyszkowski, 
zast. naucz, gosp. kl. Illb.

jęz. łac. w kl. Ilia. Illb. jęz. gr. 
w kl. Illb. 17

18.
Antoni Dołzycki, 

zast. naucz.
mat. w kl. Ia, Ila. hist. nat. w kl. 

Ia. Ib. Ila. Ilb. fiz. w kl. Ilia. Illb. 18

19,| Jan Halagarda, 
zast. naucz, gosp. kl. Ib.

jęz. poi. w kl. Ib. jęz. niem. w kl. Ia.
Ib. hist. i geogr. w kl. Illb. 18

b) dla nauki nadobowiązkowej.

d

4

Imię, nazwisko
i

stopień służbowy
UCZYŁ

W
 ty

go


dn
iu

 go


dz
in

i
1. Jan Czerkawski, j. w. jęz. ruskiego w 2 oddziałach. 2

2. Stefan Dembiński, ks. j. w.
hist. kraju rodzinnego w kl. IV. VII. 
kaligrafii w 2 oddziałach.

2
2

3. Władys. Węgrzyński, j. w. hist. kraju rodzinnego w kl. 111. i VI. 2

4. Feliks Baczakiewicz, j. w. gimnastyki w 3 oddziałach. 6

5. Ludwik Berezowski, j. w. stenografii w 2 oddziałach. 2
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