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Yorwort.

Die vorliegende Abhandlung stellt das Ergebnis aus- 
schliefslich eigener Untersuchungen dar. Dieselben beziehen 
sich auf Langen- und Gewichtszunahme von Kindern vor und 
in den Schuljabren, auf cbronische Kranklichkeit, auf die 
Haufigkeit akuter Krankheiten und auf dereń etwaigen Zu- 
sammenhang mit dem Scbulbesucb, den Scbularbeiten und 
Schuleinrichtungen (Liiftung etc.). Die Untersuchungen fanden 
an etwa 16 000 Kindern und jungen Leuten in Spielschulen, 
Volks- und Biirgerschulen, hóheren Tochterschulen, Gymnasien 
und Realschulen statt. Sie erstreckten sich iiber mehrere 
Jahre und wurden mit dankenswerter Unterstiitzung der zu- 
standigen Behorden und der Lehrerschaft soweit durchgefiihrt, 
ais ein Einzelner dies vermag.

Ich gebe absichtlich keine Hinweise auf die mir bekannte 
Litteratur, um Wiederholungen zu vermeiden. Eine sehr sorg- 
faltige Zusammenstellung des bisher Verbffentlichten findet 
sich in Bubgebsteins und Netolitzkys Handbuch der Sćhub- 
hygiene (Jena, 1895). Um aber Vergleiche mit dieser Litteratur 
zu erleichtern, schliefst sich meine Darstellung nach Moglichkeit 
an die zweckmafsige Kapiteleinteilung jenes Handbuches an 
und erortert, soweit angftngig, nur Fragen, fur dereń Beant- 
wortung beziiglich deutscher Schulverhaltnisse geniigende Unter
suchungen bisher noch nicht veroffentlicht sind.
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Es ist absichtlich von einer Diskussion iiber Meinungen 
abgesehen worden. Der Stoff wurde rein sachlich bebandelt, 
und der Schlufs, inwieweit ein Einflufs der Schule auf Korper_ 
entwickelung und Gesundheit der Scbulkinder zu erkennen 
sei, bleibt dem Leser selbst iiberlassen.

Nur eine et was allgemein gebaltene These habe ich mir 
erlaubt, ais Ausdruck meiner aus den vorliegenden Unter- 
suchungen gewonnenen Uberzeugung an den Schlufs zu setzen.

Halle a. Saale, Dezember 1897.

Dr. Carl Schmid-Monnard.
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Die chronische Kranklichkeit in unseren mittleren 
und hoheren Schulen.1

1 Der kleine Abschnitt dieser Arbeit iiber chronische Kranklichkeit 
ist bereits im Arzttićhen Vereinsblatt erschienen. Wenn wir ihn mit 
Genehmigung des letzteren hier von neuem abdrucken, so geschieht dies, 
weil er durch die folgenden Kapitel erst begriindet und erlautert wird.

Die von mir an 5100 Knaben und 3200 Madchen an- 
gestellten Nachforschungen iiber chronische Kranklichkeit, so. 
weit dieselbe moglicherweise von der Schule abhangt, haben 
zu einigermafsen sicheren Ergebnissen gefuhrt bezuglich Blut- 
armut, Bleichsucht, Kopfweh, Nervositat, Schlaf- 
losigkeit, Appetitmangel, Verdauungsstbrungen, 
Nasenbluten, chronischer Bindehautentzundung 
und anormaler Brechkraft der Augen, wobei letztere 
allerdings nur durch Feststellung der Brillentrager ermittelt 
wurde.
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Weniger sicher, weil der arztlichen Nachpriifung er- 
mangelnd, sind die Angaben iiber Ohrenleiden und Skro- 
fulose. Dieselben werden hier daher nicht beriicksichtigt. 
Sie hangen in erster Linie auch nicht von Schuleinflussen ab. 
Aus dem gleichen Grunde wurden die Kuckgratsver- 
krummungen nicht in Betracht gezogen. Auf das fehlerfreie 
Sitzen wird in der Schule jedenfalls mehr geachtet ais zu 
Hause. Man konnte hóchstens sagen, wenn man hier von 
einem Einflufs der Schule sprechen will, dafs infolge des zwangs- 
weisen vielstiindigen Sitzens in derselben muskelschwfichere 
Kinder ermiiden, in eine falsche Haltung verfallen und mit der 
Zeit in diese hineinwachsen.

Die Kranklichkeit im allgemeinen tritt in ver- 
schiedener Haufigkeit auf, je nachdem es sich handelt um 
Knaben oder Madchen, um Schulen mit giinstig oder ungunstig 
situiertem Schulermaterial oder auch um verschiedene Schul- 
kategorien; dieser letzte Punkt ist wesentlich.

Vergleicht man Knaben mit Madchen aus gleichen haus- 
lichen Lebensverhaltnissen, so findet man bei den Knaben fast 
durchweg 5—10% weniger Kranklichkeit ais bei den Madchen.

Vergleicht man Knaben mit Knaben, Madchen mit Mad
chen verschiedener Schulen und verschiedener socialer Lagę, 
so findet man auf samtlichen hoheren Schulen, Gymnasien, 
Realgymnasien, Realschulen, hoheren Tochterschulen, ein kraf- 
tigeres Schulermaterial und infolgedessen in den ersten Schul- 
jahren ebenfalls 5—10% weniger Krankliche ais auf den 
niedrigeren Mittel-,1 respektive Biirgerschulen. Namentlich bei 
einem Vergleich der Schiilerinnen verschiedener Schulen und 
verschiedener Lebenslage untereinander tritt dies deutlich hervor.

1 Der Ausdruck „Mittelschulen" ist hier im norddeutschen, nicht 
im siiddeutschen und ósterreichischen Sinne gebraucht. D. Red.

So begegnen uns unter je 100 Schulkindern im 7.—11. 
Lebensjahre Krankliche:

bei den Knaben bei den Madchen
in Mittelschulen 16—30 17—41
in hoheren Schulen 14—27 15—36.
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Spater aber andert sich das Verhaltnis. Die besser 
situierten Knaben und Madchen in hoheren Schulen werden 
kranklicher ais die gleichaltrigen Mittelschiiler.

In samtlichen Mittelschulen halt die Kranklichkeit sich 
bis zum 12., respektive 13. Jahre auf einer gewissen Hóhe, 
bei den Knaben von circa 30%, bei den Madchen von ungefahr 
35—40%, und nimmt dann ab, bei den Knaben auf circa 18%, 
bei den Madchen auf 27%. Bei den Knaben der hoheren 
A-Schulen1 ist dagegen keine Abnahme, eher eine Zunahme 
in diesen Jahren zu finden: die Kranklichkeit halt sich um 
25% herum. Erst in Oberprima (18.—20. Lebensjahr) tritt eine 
deutliche Erholung ein, indem sich hier nur noch 5% Krank- 
liche finden.

1 Unter A-Schulen verstehe ich Schulen ohne Nachmittagsunterricht 
im Gegensatz zu den B-Schulen mit Nachmittagsunterricht.

Bei den Knaben der hoheren B-Schulen dagegen steigt 
von Quarta (12. Jahr) an die Kranklichkeit in den folgenden 
Klassen von 19% auf 30—60%, selbst auf 74%. Nur im 
14. Lebensjahre ist ein vorubergehender Nachlafs auf 16% 
zu spiiren.

Auch bei den Schiilerinnen der hoheren Tochterschulen 
bessert sich im 14. Lebensjahr die Kranklichkeit nicht, obschon 
dies bei den Mittelschulmadchen der Eall ist. Vielmehr nimmt 
die Zahl der Kranklichen wesentlich zu, von 30% auf 
42—58%.

Man findet also bei den weniger gut situierten Mittelschul- 
kindern, Knaben wie Madchen, Nachlafs der Kranklichkeit, 
bei den A-Schiilern Gleichbleiben bis zur Unterprima, bei den 
Madchen der hoheren Tochterschulen Vermehrung der Krank
lichkeit und bei den Knaben der B-Linie eine Zunahme der 
Zahl von chronisch Leidenden, welche selbst diejenige der 
Madchen iibertrifft. Letztere Thatsache weicht ab von dem 
Kranklichkeitsverhaltnis zwischen Knaben und Madchen, welches 
wir an 5000 Mittelschulkindern beobachtet hatten.

Dies sind die thatsachlichen allgemeinen Gresundheits- 
verhaltnisse der Schiller und Schiilerinnen.

1
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Es eriibrigt nun noch, an der Hand leicht ubersichtlicher 
grapbischer Darstellungen die besonderen Verhaltnisse an den 
einzelnen Schulen zu betrachten und dabei die wahrscheinlich 
in dem betreffenden Falle fur die Entstehung von Krankheiten 
wesentlich mitwirkenden Einfliisse hervorzuheben.
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Tafel I und II auf Seite 4 und 5 zeigen die Krftnk- 
lichkeit unter 4000 Mittelschulkindern.

Es handelt sich hier um gut begriindete Durchschnitts- 
angaben, sowohl wegen der grofsen Beobachtuugsziffer, wie 
wegen der gesellschaftlichen Mittelstellung dieser Schiller, 
endlich weil hier eine Schuluberbiirdung meines Erachtens 
nicht statt hat.

Die allgemeine Kranklichkeit der Knaben (Tafel I) ist
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im ersten Schuljahr nur gering (3%). Dann steigt sie auf 
durchschnittlich 3O°/o, um schliefslich im 13. und 14. Lebensjahr 
kaum noch 20% zu betragen. Es macht sich hier augen- 
scheinlich die Entwickelungskraft dieser Jahre mit ihrer starken 
Kórperzunahme geltend.

Die Madchen (Tafel II auf Seite 5) setzen bereits im 
ersten Schuljahr mit 20% Kranklichkeit ein; diese erhebt sich 
aber rasch auf 40 und 50% und geht erst in der kraftigen 
Pubertatszeit im 14. Lebensjahr auf circa 25% herab.

Es verlassen also mehr krankliche Knaben und 
Madchen die Schule, ais hineinkommen.

Unter den Formen der Kranklichkeit ist hervorzuheben:



6

bei den Knaben bei den Madchen 
bis 30%

„ 9 n
circa 3 ,, .

Kopfweh ... bis 14% 
Nasenbluten . 6 „
Schlaflosigkeit circa 2 „

Beziiglich des ungesunden Aussehens, vor allem der 
Blutarmut, ergeben meine personlichen Beobachtungen an 
Mittelschulkindern folgendes:

Am Anfang des ersten Schuljahres treten die Madchen 
in die Schule mit 12% Blutarmen ein. Am Ende desselben 
Schuljahres betragt die Zahl der Blutarmen bei ibnen bereits 
24%, also das Doppelte. Das gleiche Yerhaltnis bleibt in 
allen Klassen: am Schlusse des Schuljahrs, im Winter, treffen 
wir doppelt so viel Blasse ais im Friihjahr. Die ungiinstige 
Witterung, wie die starkere geistige Anspannung wahrend des 
Winters haben wohl beide einen nennenswerten Anteil an dieser 
Verschlechterung der gesunden Gesichtsfarbe. In den oberen 
Klassen nimmt die Blutarmnt deutlich zu, indem hier ein 
Drittel bis die Halfte aller Schiilerinnen daran leiden.

Unter den Knaben befinden sich zu Beginn des ersten 
Schuljahres hochstens 4% Blutarme, am Ende desselben aber 
25%, wie bei den Madchen. In den oberen Klassen ist die 
Blutarmut ebenfalls haufiger (’/i—J/3 aller Schiiler) ais in der 
untersten Klasse, doch bleibt die betreffende Zahl immer hinter 
derjenigen der Madchen zuriick.

Interessant ist zu beobachten, wie sich die Kranklichkeit 
im Verhaltnis zur freiwilligen Mehrarbeit der Schulkinder 
stellt.

Bei den Knaben ist diese Mehrarbeit bis zum 11. Lebens- 
jahre (IV. Klasse) auf wenige Schiller beschriinkt, spater haben 
zwei Drittel bis drei Viertel derselben Uberstunden. Trotz 
dieses lebhaften Anstiegs aber fallt vom 12. Jahre an doch die 
Kranklichkeit, d. h. die Mittelschulknaben sind gegen 
freiwillige Uberarbeit nicht sehr empfindlich.

Dagegen geht die Kranklichkeit der Madchen fast 
parallel mit der Zahl derjenigen, welche Uberarbeit 
treiben (7s—y» derselben). Das hat zwei Griinde. Einmal 
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sind die Madchen von vornherein żart und empfindlich. Dann 
aber besteht ihre Mehrarbeit in sehr viel zahlreicheren Uber- 
stunden ais den paar franzosischen, resp. stenographischen 
Stunden der Knaben; sie sitzen 4—8 Stunden wochentlich 
bei Klavierubungen und Handarbeiten, gebiickt, ohne freie 
Atmung. Mit der Abnahme der Mehrarbeit im 14. Lebensjahr, 
in welchem die Mittelschiilerinnen, meist Tochter von kleinen 
Beamten und Gewerbetreibenden, in der Wirtschaft haufiger
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beschaftigt werden, vermindert sich auch die Kranklichkeit 
derselben.

Vergleicht man mit den Mittelschulmadchen (Tafel II) die 
500 Schiilerinnen einer hoheren Tochterschule (Tafel III auf 
Seite 7), so findet man bei diesen ebenfalls 20% Krank
lichkeit im ersten Schuljahr, wie bei jenen. Aber sie er- 
scheinen spater widerstandsfahiger. Die Kranklichen unter ihnen 
iiberschreiten namlich bis zum 12. Lebensjahre (V. Klasse) 
30% nicht wesentlich (gegen 45% der Mittelschiilerinnen), 
trotz der enormen Zahl derjenigen, welche Uberarbeit zu Hause 
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betreiben. An dieser Uberarbeit beteiligen sich schon im 
12. Jahre fast alle (90%). Und hier handelt es sich nicht um 
4—8 Stunden, sondern um 6—12 Musik-, Mai- und Hand- 
arbeitsstunden wochentlich. Vielleicht liegt fur diese relativ 
geringe Kranklichkeit die Ursache, abgesehen von den besseren 
hauslichen Yerhaltnissen, in dem Umstand, dafs ein namhafter 
Prozentsatz (20 — 30 %) bis zum 12. Jahre regelmafsig Rad 
fahrt, Lawntennis und dergleichen spielt und dafs fast alle 
regelmafsig baden und schwimmen. Nach dem 12. Jahre aber 
lafst die Haufigkeit dieser Ubungen nach, der Einflufs der Uber
arbeit gewinnt die Oberhand, und die Kranklichkeit, statt in der 
Entwickelungszeit sich, wie bei den Mittelschulerinnen, zu ver- 
mindern, nimmt zu bis auf 60%. Auf dieser Hohe bleibt 
sie, auch nach Verminderung der Uberarbeit, im 16. Lebens- 
jahre.

Allen Leiden voran steht der Kopfschmerz mit circa 42% 
im 14., 15. und 16. Jahr. Die Zahl der Schlaflosen macht 
im 14. und 15. Jahre 4—9% aus.

Die Kranklichkeit bei Gymnasiasten und Realschulern 
(Tafel IV auf Seite 9) betragt am Schlufs des ersten Schul
jahres, also des siebenten Lebensjahres, etwa 21%, wie bei 
den Madchen. Sie geht auf jeder der beiden in Betracht kom- 
menden Knabenvorschulen im zweiten Schuljahr herab auf 
14%. Ich erklare mir dies so, dafs die Kranklichkeit im 
Anfange des ersten Schuljahres geringer ais 21% war, dafs 
sie durch die ungewohnte Anstrengung und veranderte Lebens- 
weise auf die gefundenen 21% stieg und dafs im zweiten 
Schuljahr eine Grewohnung an die Arbeit und das Stillsitzen 
eintrat, welche ihren Ausdruck in der geringen Kranklichkeit 
am Ende des zweiten Schuljahres (14%) findet. Die Kurve der 
A-Schulen halt sich bis zum 16. Lebensjahre dann durch- 
schnittlich auf 20%, steigt jedenfalls nicht iiber 30%. Die Zahl 
der Kranklichen betragt also hier etwa ebensoviel, wie bei den 
Mittelschulknaben. Nur vermifst man, wie schon anfangs an- 
gedeutet, das Abnehmen der Kranklichkeit in der Ent
wickelungszeit (13. und 14. Jahr); denn erst im 18. bis
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20. Jahre sinkt dieselbe bei den Schulern der A-Linie auf 
5%. An dieser fehlenden Abnahme der Kranklichkeit in der
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Pubertatsperiode ist vielleicht die intensivere Schul- und Haus- 
arbeit im 13. und 14. Jahre schuld. Die letztere belauft sich 
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zu jener Zeit bei den Schillera der A-Linie auf 2%—3% 
Stunden tftglich, bei den gleichaltrigen Mittelschiilern auf nur 
l3/4—2 Stunden.

Ein ganz anderes Bild gibt die B-Schule. Die Krank
lichkeit ist hier durchschnittlich doppelt so grofs 
ais bei den Schulern der A-Linie, und zwar bereits von 
Untertertia an. Es ist das dieselbe Zeit, von der ab in der 
Woche drei Nachmittage besetzt sind. Die Schuler, viel- 
fach vom fiinfstundigen Vormittagsunterricht noch nicht erholt, 
mussen zum dritten und vierten Małe den oft recht weiten 
Schulweg, bisweilen bei ungunstigem Wetter, machen, und ihr 
Nachmittag ist in zwei Teile zerrissen. Nur in der Ent- 
wickelungszeit des 14. Lebensjahres bessert sich die Krank
lichkeit, indem sie auf 16% herabsinkt. Hier mógen gunstigere 
Arbeitsverhaltnisse der betreffenden Klasse (Ilia) mit mafs- 
gebend sein; zum Teil ist das starkę Fallen der Kurve an 
dieser Stelle vielleicht auch zuruckzufuhren auf die hier ver- 
haltnismafsig kleinere Schulerzahl, welche der Berechnung zu 
Grunde liegt. Jedenfalls erscheint im iibrigen das Kranklichkeits- 
prozent der B-Schuler so sehr viel grofser ais bei den Schulern 
der A-Linie, dafs wohl thatsachliche Verhaltnisse und keine 
Zufalligkeiten mitspielen. Dasselbe iibertrifft sogar das- 
jenige der Schulerinnen der hoheren Tóchterschulen. 
Es fallt dies um so mehr auf, ais wir in allen anderen Fallen 
sahen, dafs die Kranklichkeit der Knaben eine geringere ist 
ais die der Madchen aus gleichgestellten Familien.

Man braucht nur den Stundenplan der betreffenden Schule 
wiederzugeben, um daraus die Ursache jener bedauerlichen Er- 
scheinung in Gestalt einer Uberlastung der Schuler zu erkennen. 
In der sehr kranklichen Klasse Ila z. B. findet am Montag Schul- 
unterricht vormittags von 8—1, nachmittags von 3—5 Uhr statt, 
und die Hausarbeit wahrt 3 Stunden 10 Minuten. Ja, am 
Dienstag ist von 8—1 und von 3—6 Uhr Unterricht, und dazu 
kommen noch 3 hansliche Arbeitsstunden. Das sind insgesamt 
11 Stunden obligatorischer Thatigkeit. Dann bleiben, wenn der 
Knabe mit weiser Zeiteinteilung um 7 Uhr friih aufsteht und 
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um 11 Uhl- abends zu Bett geht, neben den 8 Schlafstunden 
fur Anziehen, viermaligen Schulweg, drei Mahlzeiten und zwei 
Ruhepausen 5 Stunden, fur sonstige Erholung aber nichts. 
Thatsachlich jedoeb wird von yerschiedenen Schulern verschieden 
rasch gearbeitet, und zwar differiert die Arbeitszeit nacb per- 
sonlicher Mitteilung zuverlassiger Schulmanner, wie nacb den 
kontrollierten Angaben der Schiiler selbst um das Doppelte. 
Also manche arbeiten nicht 3, sondern mindestens 4 Stunden 
taglich zu Hause. So kommt in Wirklichkeit eine Anzabl 
Schiiler nicht um 11 Uhr ins Bett, sondern schon friih, na- 
mentlich von Obersekunda an, mehrt sich die Zahl derjenigen, 
die bis ID/z, 12 und 1 Uhr aufbleiben und bis dahin arbeiten. 
Damit verkiirzt sich die Schlafenszeit von den meines Er- 
achtens wenigstens erforderlichen 8 Stunden bereits in Unter- 
tertia (13.—15. Jahr) bei einzelnen auf 7% Stunden, in Ober
sekunda und Unterprima yielfach auf 6—7 Stunden. Das ist 
jedenfalls ungeniigend, namentlich wenn eine lhngere Erholungs- 
pause am Tage fehlt.

Sieht man bei den Schulern der B-Linie die Art der 
Kranklichkeit an, so finden sich bis zu Untertertia nur 10% 
Nervose oder mit Kopfschmerz Behaftete. Dann aber 
steigt die Zahl derselben erschreckend bis auf 62% und sinkt 
nicht unter 29% gegen hóchstens 29%, durchschnittlich aber 
nur 14% bei den A-Schiilern.

Schlaflosigkeit wurde bis zu 19% angegeben gegen 
5% im Maximum bei den A-Schiilern.

Die meisten Kranklichen der B-Linie finden sich von 
Untersekunda bis Unterprima.

Naheren Aufschlufs iiber die erwbhnten Verhaltnisse gibt 
die nachstehende Ubersicht:

A-Linie. B - Linie.
Durchschnitt Maximum Durchschnitt Maximum

Krankliche iiberhaupt . . 25%
Nervositat, Kopfschmerz 13 „
Schlaflóse...................  1,5 „

Hier mufs allerdings ein

39%
28 „

anderer Einflufs in

74%
62 Z
19

Rechnung
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gezogen werden. Die Schuler der B-Linie geniefsen ais Externe 
und Sóhne vielfach vermógender Familien durchschnittlich 
mehr persónliche Freiheit im Gegensatz zu der grofsen Menge 
von Internen und Pensionftren auf den A-Schulen. Dies ist 
der Grund, dafs sich zweifellos bei den B-Schulern haufiger 
ein Mifsbrauch von Tabak und Alkohol nachweisen lafst.
Yielleicht tragt der Mangel an Zeit fur gesunde korperliche 
Bethatigung teilweise mit schuld an der Sucht zu irgend 
welcher Zerstreuung gedachter Art.

Auf Rechnung von Nikotin und Alkohol waren bei den 
Zahlen der Klasse II a, den hóchsten der B-Linie, zu setzen: 
die Halfte von den 22% Nasenblutern,
ein Drittel „ 
ein Funftel „ 
drei Fiinftel „ 
vier Fiinftel „

Immerhin 
Ursache ihrer

„ 44 „ mit Kopfweh Behafteten,
„ 19 „ Nervósen,
„ 19 „ an Yerdauungsstorungen Leidenden,
„ 19 „ Schlaflosen.

aber bleiben noch genug Schuler, bei denen die 
Leiden auf anderem Gebiete gesucht werden 

mufs.
Wir betrachten nun die Kranklichkeit in den stadti- 

schen Mittelschulen (400 Schuler) mit Nachmittags- 
unterricht und ohne viel Korperbewegung der Schiiler 
und diejenige in den Mittelschulen der Francke- 
schen Stiftungen (1000 Schuler) ohne Nachmittags- 
unterricht und mit viel Bewegungsspielen bei den 
Knaben (Tafel V auf Seite 13).

Yergleicht man mit der bereits in Tafel I gegebenen Kurve 
der kranklichen stadtischen Mittelschiiler die Kranklichkeit der 
Stiftschiiler, so zeigt sich, dafs im ersten Schuljahr die Knaben 
und in der Entwickelungszeit (13. resp. 14. Jahr) die Knaben 
und Madchen auf beiden Schulen gleiche Kranklichkeit haben, 
dafs in den anderen Jahren aber auf den Stiftschulen eine 
geringere Kranklichkeit herrscht. Vielleicht tragt hierzu etwas 
das Schulermaterial bei, mehr wohl noch der Wegfall des 
Nachmittagsunterrichts.

Dieser Wegfall des Nachmittagsunterrichts geht bei den 
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Madchen mit geriugerem Kopfweh einher; denn es leiden, 
wie Tafel VI auf Seite 14 zeigt, daran:
Stiftschiilerinnen ohne Nachmittagsunterricht circa 8—15%. 
stadt. Schiilerinnen mit „ „ 10—30%.

Die Knaben finden zu Bewegungsspielen in folgendem
Verhaltnis Zeit; es spielen:
Stiftschiiler ohne Nachmittagsunterricht................ 20—75%,
stadt. Schiller mit _ ................ 15—30%.

Bei ersteren nimmt das Spielen von den unteren nach 
den oberen Klassen hin zu, bei den letzteren ab.

Madchen wie Knaben mit Nachmittagsunterricht sind um 
circa 5—10% mehr kranklich ais solche ohne denselben.

Was die nicht normale Brechkraft der Augen 
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der Schulkinder betrifft, so wurde ihre Haufigkeit durch 
Feststellung der Brillentrager bestimmt. Der geringste Prozent- 
satz findet sich auf allen Schulen in den untersten, der 
hochste in den oberen Klassen. Es nimmt also die anormale 
Brechkraft mit den Jahren zu. Diese Zunahme schreitet aber

nicht so rasch auf den Mittelschulen, wie auf den hoheren 
Schulen fort. Ja, die Zahl der brillentragenden Kinder ver- 
rnehrt sich auf den Mittelschulen von 11 Jahren ab nur ganz 
unwesentlich im Gegensatz zu den hoheren Schulen. Im all- 
gemeinen tragen die Madchen seltener Augenglaser ais die 
aus gleicbgestellten Familien stammenden Knaben.

Auf den Mittelschulen (500 Kinder) findet man zu Anfang 
0,5 bis l,5°/0 brillentragende Kinder, dann steigt dereń Zahl 
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im 11. Jahre bis auf 4,5 und 5°/o und betragt im 14. Jahre 
bei Mittelschulknaben 4,7, bei Mittelschulmadchen 3,6 %.

Auf den hoheren Tochterschulen schwankt dereń Ziffer 
zwischen 2 und 13,3°/o, mit 8°/o im Mittel.

Anders verhalt es sich auf den hoheren Knabenschulen 
(2500 Schiller). Unter den Sieben- und Achtjahrigen findet sich 
hier kein mit Glasern Bewaffneter. Mit 11 Jahren sind es 
4,2%, wie auf den Mittelschulen. Mit steigender Arbeit aber 
steigt rasch die Zahl der Brillentrager, bei den Vierzehn- 
jahrigen auf 13% (gegen 4,7% bei den Mittelschulknaben), 
um schliesslich bei den Sechzehnjahrigen den Hohepunkt von 
durchschnittlich etwa 28% zu erreichen, bei welcher Zahl es 
in den meisten oberen Klassen bleibt.

Indes finden sich unter den hoheren Schulen doch recht 
betrachtliche Unterschiede, welche man vielleicht auf die Ein- 
richtungen derselben zuruckfuhren darf, wenn man nicht gerade 
einen Zufall annehmen will. Vergleicht man die von uns mit 
As und B bezeichneten Schulen, welche ein gleiches Lehrziel, 
aber durchaus verschiedene Tageseinteilung haben, mit einander, 
so zeigt sich, dafs beide bis zu Sekunda eine sehr kleine Zahl 
von Brillentragenden aufweisen. Von Obersekunda an aber 
iindert sich das Verhaltnis. Auf der B-Schule, welche den 
ganzen Tag mit Stunden ausfiillt und die meisten Kranklichen 
und Nervósen von allen Schulen besitzt, steigt die Zahl der 
Brillentrager in Prima auf 43 und 44%, den hbchsten beob- 
achteten Prozentsatz iiberhaupt. Auf der As-Schule dagegen, 
dereń Zóglinge einen Teil des Tages mit Ballspiel oder anders 
im Freien verbringen, schwankt die Zahl der mit Brillen Ver- 
sehenen zwischen nur 7 und 17%. Es erinnert dies an den 
Vergleich, welcher beziiglich der Kurzsichtigkeit zwischen der 
deutschen und englischen Schuljugend angestellt wurde, wobei 
sich ergab, dafs die letztere mehr Sporttreibende und weniger- 
Kurzsichtige aufweist.

Nicht ganz sicher ist es, ob mit der Zahl der Brillen
tragenden auch diejenige der Abnormsichtigen iibereinstimmt. 
Yielmehr scheinen eine Anzahl Kinder auf Schulen zu exi- 
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stieren, welche von der Anomalie der Brechkraft ihręr Augen 
nichts wissen und dieselbe deshalb durch Brillen aucb nicht 
korrigieren. So fand Thiersch unter 500 Leipziger Volks- 
schiilern 75 solche mit schwereren Augenstorungen (meist 
Astigmatismus), das sind 15°/o, gegeniiber blofs 4% Brillentragern 
auf unseren Mittelschulen.

Jedenfalls aber ist das Verhaltnis der Brillenzahl auf den 
verschiedenen Schulen ein fur diese charakteristisches, und 
zweifellos stellen die von mir angegebenen Ziffern die Mindest- 
ziffern abnormsichtiger Kinder dar.

Wir wenden uns jetzt zur Betrachtung der obligatori- 
schen Arbeitszeit in Schule und Haus.

Diejenige in der Schule schwankt derart, dafs in einzelnen 
Lehranstalten 10—30% Stunden mehr erteilt werden ais in 
anderen.

Koch grofser sind die Unterschiede der hauslichen Arbeitszeit. 
Die Zahl der Schulstunden in einer Woche betragt fur die

Sieben- 
jahrigen

Zehn
jahrigen

Vierzehn- 
jahrigen

Achtzehn- bis 
Zwanzigj ahrigen

auf Mittelschulen . 20—22 28—30 32-34 —
£• /"I • ^-1 18 30 33 36aut b-ymnasien 1

und 18 36 34 39

Realschulen . 2 20 33 33 33
A3 20 26 33 33.

Die Mittelschiiler haben hiernach fast ebensoviel Schul-
stunden, wie die gleichaltrigen Zoglinge hoherer Schulen. Aber
sie haben weniger Hausarbeit.

Die grofsten Verschiedenheiten in der Zahl der Schul
stunden kommen innerhalb der hoheren Schulen vor. So haben 
die zehnjahrigen Schiiler der B-Schule 36 Schulstunden wochent- 
lich, die gleichaltrigen Schiiler der A3-Schule mit ahnlichem Lehr- 
ziel nur 26. In der B-Schule belauft sich die hbchste Zahl der 
obligatorischen Wochenstunden bei den achtzehn- bis zwanzig- 
jahrigen Schiilern auf 39, gegen 33—36 Wochenstunden der 
ebenso alten A-Schiiler.

Auch wenn man die Hausarbeitsstunden zu den Schul- 
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stunden hinzuzahlt und den taglichen Durchschnitt der obliga- 
torischen Gesamtarbeit berecbnet, zeigt sich eine ungleichartige 
Belastung gleichaltriger Schuler auf den verschiedenen hoheren 
Schulen.

Die Zahl der obligatorischen Stunden in Schule und Haus 
zusammen betragt namlich im Durchschnitt fur einen der sechs 
Wochentage bei den

Sieben- Zehn- 
j ahrigen jahrigen

auf Mittelschulen . . 57* 63/t
Ai . 4łA 7
B . 4‘/2 87<
Aa . 51/* 8
As . 5V< 67*

auf Gymnasien 
und

Realschulen

Vierzehn' 
jahrigen 

73/4 
9
9 
97* 
97<

Achtzehn- bis 
Z wanzigj ahrigen

9Va
1072—11
93/*—11

11—12

Durchschnitt fur die 
hoheren Schulen 43/i—5 9—974 1072.7

Besonders sind bei den zehnjahrigen Schulern grofse Unter- 
schiede bemerkbar, desgleichen in Oberprima bei den achtzehn- 
bis zwanzigjahrigen. Bei den Zehnjahrigen betragt die obliga- 
torische Gesamttagesarbeit auf verschiedenen Schulen teils 6'/i, 
teils 871 Stunden; bei den Primanern schwankt sie zwischen 
972 und 12 Stunden.

Betrachtlich sind auch die Ditferenzen der Arbeitszeit von 
Parallelklassen einer und derselben Anstalt. Selbst auf den nicht 
iiberlasteten Mittelschulen kommt es vor, dafs die Schuler der 
einen Parallelklasse doppelt so lange zu Hause arbeiten ais 
diejenigen der anderen. Ebenso arbeiteten in einer hoheren 
Schule nach den von den Klassenlehrern selbst gemachten 
vier- bis fiinftagigen Stichproben in der einen Obertertia die 
Schuler an 4 Tagen zusammen 3 Stunden iiber die geplante 
Arbeitszeit hinaus. in der anderen Obertertia an 5 Tagen P/2 
Stunden unter derselben, was einen Unterschied vou 472 Stunden 
in 4 bis 5 Tagen, also von einer Stunde pro Tag ergibt.

Es ist aber noch ein anderer Umstand von Einflufs auf 
die Arbeit der Schuler. Dieselbe wird in der That nicht uberałl 
gleichmafsig verteilt, wie e5k",}ŚP\Plan bestimmt, sondern in

& 2
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Wirklichkeit kommen an einzelnen Tagen zu den 6 bis 8 
Schulstunden nebst den geplanten hauslichen 3 Arbeitsstunden 
noch weitere obligatorische 1—P/2 Stunden hauslicher Auf- 
gaben. Die obligatorische Gesamtarbeit betragt dann (z. B. 
an einem Montag, den 27. Mai 1896) nach den eigenen 
Notizen der B-Schule bei fiinfzehn- bis sechzehnjahrigen 
Schiilern 7 Schulstunden und 4‘Ą Hausarbeitsstunden, zusammen 
1 l’/r Stunden im Durchschnitt. Aber 10—2O°/o aller Schiller 
weisen nach Bekundung eines Lehrers der betreffenden Schule 
eine doppelt so hohe hausliche Arbeitszeit auf ais der Durch
schnitt. Fur diese erhoht sich die Gesamtarbeit demnach 
noch iiber 111/^ Stunden, wenn sie gewissenhaft sind und wenn 
ihr Korper diese Mehrleistung ertragt.

Wie ein anderer Schulmann angibt, der durchaus zuver- 
lassig erscheint und den Untersuchungen grofses Interesse ent- 
gegenbrachte, arbeiten erheblich langsamer, schatzungsweise 
doppelt so lange ais der Durchschnitt in Sexta 2O°/o, in Quinta 
15%, in Quarta 10%, in Untertertia 15% (Englisch, Mathe- 
matik), in Obertertia 10%, in Untersekunda 15% (Abschlufs- 
priifung), in Obersekunda bis Prima 10%; in den oberen 
Klassen sind namlich 5% langsame, 5% besonders fleifsige 
und deshalb gleichfalls lange arbeitende Schiller. Im allge- 
meinen also nimmt durch Ubung mit den Jahren das langsame 
Arbeiten ab, in Klassen, wo besondere Schwierigkeiten im 
Unterrichte auftauchen, vermehrt sich jedoch voriibergehend die 
Zahl der lange Arbeitenden.

Die beim Arbeiten Langsamen sind auch bei allen sonstigen 
Verrichtungen langsam; man mbchte sagen, die physiologische 
Reaktionszeit ist bei ihnen verlangsamt.

Vorzugsweise bei langsam Arbeitenden findet man den 
namentlich in den oberen Klassen verbreiteten Nachhilfe- 
unterricht. Nachhilfe erhalten von 100 Schiilern:

Knaben in den mittleren Klassen in den oberen Klassen
Mittelschiiler....................... 5 14
Gymnasiasten....................4—10 10—20
Realschiiler.......................... 4 14—37



19

Madchen in den mittleren Klassen in den oberen Klassen 
Mittelschiilerinnen .... 3 6—10
Schiilerinnen hoherer
Tochterschulen................ 5—-15 15—40.

Die Zahl der Nachhilfebediirftigen steigt auf allen Schulen 
nach oben hin, besonders in den mittleren und oberen Klassen, 
meist mit Ausnahme der obersten Klasse. Vielleicht kann 
man aus der grofsen Zahl Nachhilfebediirftiger gerade in den 
mittleren Klassen auf eine hier stattfindende Steigerung der 
Anforderungen iiber das zulassige Mafs hinaus schliefsen. Der 
Vergleich mit der Kranklichkeit, die gleichfalls in den mittleren, 
resp. oberen Klassen zunimmt und erst ganz zuletzt sinkt, 
macht es mir wahrscheinlich, dafs es sich hier um ein geistig 
langsameres Arbeiten infolge korperlicher Schwachung durch 
die vermehrten Anforderungen handelt. Vielleicht auch ist 
das Pubertatsalter besonders empfindlich und leidet stiirker 
unter dem vermehrten Drucke.

Beziiglich der Arbeitsdauer ist aber festzustellen, dafs sie 
lang sein kann sowohl bei begabten wie nicht begabten Schulern, 
bei schnell wie bei langsam arbeitenden. So arbeiten eine 
Anzahl Schiiler mit guten Leistungen wohl aus Fleifs zuweilen 
langer ais ihre Kameraden mit mittelmafsigen Leistungen. 
Andererseits gibt es auch unter den unbegabten und deshalb 
weniger leistenden Schulern solche, welche durch lange an* 
haltende Thatigkeit gewissenhaft ihre Aufgaben zu erfiillen be- 
strebt sind. Die Arbeitsdauer entspricht also dem Fleifs, selten 
allein der Begabung.

Jedenfalls wird vollkommen verkannt, dafs die im Plan fest- 
gesetzte Hausarbeitszeit fur einen recht bedeutenden Prozentsatz 
auch fleifsiger Schiiler nicht geniigt, und zwar ebensowenig auf 
Mittelschulen, wie auf hoheren Schulen. So arbeitet z. B. 
auf einer Madchenmittelschule meist nur die Halfte die pro- 
grammmafsige Zeit ■— in zwei Klassen wird diese Zeit nur von 
je einer Schiilerin innegehalten —, die iibrigen haben samtlich 
langer zu thun. Wenn nun, wie an einzelnen hoheren Schulen, 
die obligatorische Schul- und Hausarbeit fur den Durchschnitt 

2* 
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schon so berechnet ist, dafs fur Korperpflege (Essen, Bewegung 
im Freien, Tagesruhe, Nachtschlaf) nur das Notigste iibrig 
bleibt, dann ergibt sich bei Mehrarbeitenden notwendiger- 
weise ein Uberschreiten der Arbeitszeit auf Kosten der Er- 
holungs- und Schlafenszeit.

Da wir in unseren Schulen ein verschiedenes Schuler
material haben, welches wir iiber eiuen und denselben Bogen 
spannen miissen, so kommt es wohl vor, dafs die eine oder 
andere Saite zu sehr gedehnt wird und ihre Elasticitat dauernd 
oder voriibergehend verliert — oder dafs sie gar zerreifst. 
Solche Schiller, dereń Spannkraft erschopft ist, treten dann ais 
Krankliche in unseren Kurven hervor, wie dies bei Schilderung 
der allgemeinen Kranklichkeit, namentlich der B - Schiller 
(Tafel III—VI), gezeigt worden ist.

In der As- Schule, welche einen ahnlichen Lehrplan wie 
die B-Schule hat, wird z war von den Primanern fast noch 
mehr gearbeitet ais auf der B-Schule (vergl. die Tabelle auf 
Seite 17), aber dort herrscht vermoge der Internatsverhaltnisse 
eine sorgfaltig geregelte Zeiteinteilung vor. Der eigent- 
liche Unterricht ist ausschliefslieh auf den Vormittag beschrilnkt, 
an den Nachmittagen wechseln Erholungs- mit zweimal 2 Arbeits
stunden ab. Das ist eine Arbeitsregulierung, bei welcher die 
Kranklichkeit nicht wesentlich steigt, keinesfalls bis zu dem 
Mafse, wie es die Zerstiickelung der Zeit in der B-Schule mit 
sich bringt.

Wie wenig iibrigens bei diesem Unterrichtsbetriebe die 
Leistungen der Schiller den Anforderungen der Schule ent- 
sprechen, zeigte sich bei den Versetzungen der B-Schiller zu 
Ostern 1897, wo in zahlreichen Klassen 25—30 °/o sitzen 
blieben. Da kann man doch nicht anders sagen, ais dafs 
irgend ein Umstand in dem Erziehungsplan der Schule an 
solchen ungiinstigen Ergebnissen schuld sein mufs. Die An
forderungen erscheineu fiir das derzeitige Schulermaterial zu 
hoch, oder die Zahl der Lehrgegenstiinde ist zu grofs, wenn 
es nicht einmal gelingt, 4/s aller Schiller zu dem erwiinschten 
Ziele zu bringen. Welch einen Yerlust an Zeit und Yermógen 
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bedeutet dies fiir viele Familien! Und welch eine Einbufse 
an kórperlicher Riistigkeit und welche Minderung der geistigen 
Spannkraft verursacht die iibertriebene Anstrengung einem 
grofsen Teil derjenigen Schiiler, welche ihr Ziel erreichenl

Interessant ist die Betrachtung der freiwilligen Uber- 
arbeit. Neben der obligatorischen Schul-und Hausarbeit wird 
noch solche Uberarbeit im verschiedensten Umfange betrieben. 
Es entspricht dies teilweise dem Bediirfnisse, auch andere 
interessante oder unterhaltende Dinge zu treiben, soweit es 
Zeit und Krafte des Schiilers erlauben.

Wir finden 3 Arten freiwilliger Uberarbeiten:

a. Handarbeit bei Knaben.
Ich rechne diese eher zur geistigen Erholung ais zur 

Anstrengung und lasse sie deshalb bei der Berechnung der 
freiwilligen, unter Umstfinden schiidlichen Last, welche die 
Schiiler sich aufbiirden, weg.

b. Den fakultativen Unterricht der Schule.
Derselbe nimmt meist nicht sehr viel Zeit in Anspruch. 

Doch wenn er die Arbeit betrachtlich vergrofsern hilft, so ist 
dafiir die Schule verantwortlich, welche die Gelegenheit zu ihm 
bietet. Dieser Unterricht ist indes in der Regel nicht bedeutend 
genug, um ihn besonders zu betrachten.

c. Die freiwillige Uberarbeit im Hause.
Diese besteht vor allem in Musik, dann in Handarbeit 

und in Malerei bei den Madchen. Fiir diese Ubungen 
hat das Haus allein die volle Verantwortung zu tragen.

Man wird ja das Verlangen nicht zuriickweisen konnen, 
dem Kinde auch andere Dinge ais Schulweisheit zu vermitteln, 
Fiihigkeiten, die eine Quelle der Freude fiir dasselbe werden 
konnen. Aber wie einmal die Aerlialtnisse liegen, bei dem 
wenig giinstigen Gesundheitszustand eines Drittels aller Schul- 
kinder und bei den hohen Anforderungen mancher Schulen 
auch in zeitlicher Hinsicht, sollte jene Ausiibung von Neben- 
beschaftigungen yielfach ein frommer Wunsch bleiben. Wer 
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ein gewisses Ziel erreichen will, mufs sich dafiir trainieren 
wie der Wettruderer, dem Essen, Bewegung, Arbeit, Ver- 
gniigen und Schlaf quantitativ vorgeschrieben sind.

Hier wird viel vom Elternhaus gesiindigt. Auf den 
Madchenmittelschulen treiben bis 50% Nebenbeschaftigung, 
meist Handarbeit mit ihrem brustverengenden Sitzen und Musik 
mit ihrer aufregenden Wirkung. Es handelt sich dabei fur 
den Durchschnitt um 4—6 Stunden Mehrarbeit wochentlich, 
aber auch 15 und 16 Stunden sind nichts Seltenes. Da findet 
man unter denen, die selbst angeben, nervos zu sein, Kopfweh 
zu haben, an Nasenbluten und Appetitlosigkeit zu leiden, eine 
ganze Reihe solcher, welche bei taglich einer Stunde offizieller 
Hausarbeit noch mit 2 freiwilligen Uberstunden belastet sind. 
Andere sind kurzsichtig, tragen Brillen und beschaftigen sich 
trotzdem abends nach dem Essen mit Handarbeit, Ja, nicht 
selten erhalten Kinder mit Augenentziindung Klavierunterricht, 
bei dem sie feinen Notendruck bei mangelhafter Beleuchtung 
lesen mussen.

In den hoheren Klassen der Madchenbiirgerschule 
treibt die Halfte Musik, teilweise bis zu 12 und 16 Stunden 
wochentlich. Selten fehlt dann Kopfweh. Dabei geht die 
Musiksucht soweit, dafs verschiedene Schiilerinnen von Neben- 
fachern, wie Zeichnen, Handarbeit u. s. w., dispensiert sind, 
vermutlich „aus Gesundheitsriicksichten", trotzdem aber zuHause 
8 Klavierstunden in der Woche haben. Eine von diesen eifrig 
Musik treibenden Schiilerinnen ist sogar von 16 Schulstunden 
befreit.

Bei den Madchen der hoheren Tochterschulen betragt 
die freiwillige Uberarbeit noch etwas mehr. Sie belauft sich 
durchschnittlich auf 6 — 8 Stunden wochentlich, doch sind 
selbst 10—12 Stunden nichts Ungewohnliches. Im Unterschied 
von den Mittelschiilerinnen (5O°/o) nimmt in den mittleren 
Klassen der hoheren Tochterschulen fast jede Schulerin (90%) 
an der Uberarbeit teil.

Da die Madchen besonders empfindlich sind, so steigt und 
fallt bei den Mittelschiilerinnen die Zahl der Kriinklichen mit 
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der Zahl der freiwillig Mehrarbeitenden (Tafel II, Seite 5). 
Ja, auf eine sehr intensive Uberarbeit, wie sie auf den hoheren 
Tochterschulen getrieben wird, folgt sogar auf Jahre hinaus 
ein Gleichbleiben, nicht ein Sinken der Kranklichkeit (Tafel III 
auf Seite 7).

Anders bei den Knaben. Solange die Mehrarbeit nicht 
eine Stunde pro Tag uberschreitet, steigt die Zahl der Krank- 
lichen nicht mit der Zahl der Mehrarbeitenden. Vielmehr 
sinkt sie in der Entwickelungszeit in allen denjenigen Schulen, 
in denen, wie in den Mittelschulen, keine starkę Belastung 
stattfindet (Tafel I auf Seite 4). Dort aber, wo die obli
gatorische Belastung eine bedeutende ist, wie auf den hoheren 
Knabenschulen, ist auch das Wenige an Uberarbeit zu viel. 
Der fur das 14. Lebensjahr physiologisch zu erwartende Riick- 
gang der Kranklichkeit bleibt hier aus (Tafel IV auf Seite 9).

Die Musik wird von den Knaben sowohl auf Mittel-, wie 
hóheren Schulen meist in mafsigerem Umfange getrieben ais 
von den Madchen; 4—6 Klavierstunden in der Woche bilden 
den Durchschnitt. Doch stellen die hoheren Schulen auch 
eine Anzahl łeidenschaftlicher Musiker und zugleich Nervoser.

Gegen die erwahnten Ubelstande, die namentlich bei den 
Madchen hervortreten, kann nur Belehrung helfen. Ob sie ange- 
nommen wird, ist freilich mehr ais zweifelhaft, denn dafs die 
Tochter auf dem Klavier einen Tanz spielen kann, erscheint fiir 
viele kleine Burgerfamilien ais der hochste Grad gesellsc.haft- 
licher Bildung. Den einzig richtigen Gesichtspunkt aber haben 
diese Familien nicht, dafs, handle es sich um bevorzugte oder 
bescheidene Vermbgensverhaltnisse, diejenige jungę Frau ein 
ungluckliches Anhangsel des Hauses, sich selbst und anderen 
zur Last ist, welche nicht eine riistige Kraft und Gesundheit 
besitzt.

Die Schlafdauer der Schulkinder wechselt im Winter 
und Sommer. Im Sommer ist sie kurzer ais im Winter, teils 
weil dann spater zu Bett gegangen, teils weil friiher auf- 
gestanden wird. Die Mittelschulen mit Nachmittagsunterricht 
beginnen ihre Lektionen winters wie sommers um 8 Uhr, die 
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Mittelschulen ohne Nachmittagsunterricht und die samtlichen 
hoheren Schulen fangen in den oberen Klassen im Sommer 
um 7 Uhr friih an, im Winter um 8 Uhr.

Bis zum 14. Lebensjahre ist die Schlafdauer auf allen 
Schulen fiir die Schiiler desselben Alters fast gleich. Sie 
scheint also auf den einzelnen Altersstufen den physiologisclien 
Anforderungen des Durchschnitts zu entsprechen. Im allgemeinen 
schlafen die Madchen etwas langer ais die Knaben.

Die durchschnittliche Schlafdauer auf mittleren und hoheren 
Schulen betragt bei den

Sieben- Zehn- Vierzehu- Sechszelin- Achtzehn- bis 
jahrigen jahrigen jahrigen jahrigen Zwanzigjahrigen

Knaben
11—1174 10—1072 9—98Ą 83A—9 77s—8 Stunden

Madchen
11 1072—107-1- 972—974 974—974 ~ „
Nur in den oberen Klassen der hoheren Knabenschulen 

nimmt die Schlafdauer merklich ab. Es diirfte dies nicht von 
rein physiologischen Ursachen herriihren, denn die Schwankungen 
in der Schlafdauer gleichalteriger alterer Schiiler sind aufser- 
ordentlich grofs. Wahrend vor dem 14. Lebensjahre die 
Unterschiede zwischen den am langsten und den am kiirzesten 
Schlafenden meist nur 2 Stunden betragen, finden sich in den 
oberen Klassen Schwankungen bis zu 4 Stunden. Nachdem 
die Knaben der hoheren Schulen bis zum 13. Lebensjahre 
durchschnittlich mindestens ebensolange geschlafen haben, wie 
die Mittelschiiler, zeigt sich bei den ersteren bereits im 14. 
Lebensjahre eine Schlafverkiirzung gegeniiber den letzteren von 
teilweise 74 bis 3/t Stunden.

Es ist dies die Zeit, in der die hausliche Arbeit der 
Knaben auf hoheren Schulen 2 Stunden mehr betragt ais 
diejenige der Mittelschiiler. Bemerkt zu werden verdient auch, 
dafs gleichzeitig bei den Schulern der hoheren Unterrichts- 
anstalten der Riickgang der Kranklichkeit im 14. Lebensjahre 
ausbleibt, obwohl er bei allen ihren Altersgenossen in den 
Mittelschulen, Knaben wie Madchen, eintritt.
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Dafs das Schlafbediirfnis in einzelnen Fallen viel grofser 
ist ais die oben angefuhrte durchschnittliche Schlafdauer, 
zeigen die Maxima, dereń Durchschnitt fur alle Knabenschulen 
betragt bei den

Sieben- 
j ahrigen

12

Zehn- 
j ahrigen 

1172—12

Vierzehn- 
j ahrigen

11

Achtzehn- bis
Zwanzigjahrigen

872—9 Stunden.

In den oberen Klassen, fur die achtzehn- bis zwanzig
jahrigen Schuler, dtirfte selbst die Maximalschlafdauer dem 
Bediirfnisse kaum geniigen. Jedenfalls geniigt sie nicht dem- 
jenigen der B-Schiiler, welche bis zur Schlafenszeit arbeiten und 
nicht eher zu Bette gehen, ais bis sie sorgfaltig oder mangel- 
haft ihre Schularbeiten beendet haben. Ich mochte iibrigens 
darauf hinweisen, dafs die gleichaltrigen kriiftigen Zoglinge 
der Kriegsschule von abends 10 bis morgens 6 Uhr, also 
8 Stunden schlafen.

Die durchschnittliche Schlafzeit ist in allen Lebensaltern 
etwa 1—2 Stunden kiirzer ais die maximale Schlafdauer einer 
Anzahl Schuler. Ich mochte sagen: Die Schlafdauer des Durch- 
schnitts ist um ebensoviel Stunden zu gering. Denn wenn 
es Schiller gibt, die so lange schlafen, wie die Maximalzahlen 
angeben, und wenn man die mehr und die weniger Schlaf- 
bediirftigen nach einer Schablone in der Schule handhaben 
mufs, so durfen notwendigerweise die Anforderungen an die 
hausliche Arbeitszeit nur so bemessen werden, dafs den lang 
schlafenden Kindern die fur sie erforderliche Schlafdauer nicht 
verkiirzt wird. Und doch tritt eine solche Verkurzung zweifellos 
ein bei einer Anzahl teils begabter, teils unbegabter, in allen 
Fallen aber fleifsiger Schuler. So arbeiten die Primaner der 
B-Schule meist bis zum Zubettegehen; einer der Sorgfaltigsten 
unter ihnen, Zweiter in seiner Klasse, sitzt den ganzen Tag und 
Abend bei den Schulaufgaben und geht durchschnittlich zwischen 
12 und 1 Uhr zu Bett.

Und was durch gute Ausnutzung der Tageszeit fur die 
Arbeit nicht am Schlaf gekiirzt wird, das wird der kbrper- 
lichen Erholung entzogen. Ein Teil der Schuler ist wegen 
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Zeitmangels behindert, an dem Schiilerturnverein teilzunehmen; 
zu regelmafsigen Spaziergangen fehlt es gleicbfalls an Zeit; 
zum Fufsballspiel geht fast keiner.

Wer diese Angaben bezweifelt, versuche einmal, aus dem 
offiziellen Schulplan der betreffenden Unterrichtsanstalt auch 
nur eine Stunde Erholungszeit fur jeden Tag herauszurechnen; 
es wird ihm nicht gelingen.

Was zur Ausspannung iibrig bleibt, kann man am besten 
ermitteln durch Zusammenzahlen der durchschnittlichen maxi- 
malen Schlafdauer und der durchschnittlichen obligatorischen 
Gesamtarbeitszeit pro Tag. Es betragt bei den

Sieben- Zehn- Vierzehn- Achtzehn- bis 
jahrigen jahrigen jahrigen Z wanzigj ahrigen 

die durchschnittliche
maximale Schlafdauer 12 11'A—12 11 8’A—9 Stunden,
die Arbeitszeit . . . 43/4—5 1 9—91/* KP/s „

die Schlaf- und Arbeits
zeit zusammen .... 163A—17 18'A—19 20—2O’/4 19—19’A Stunden. 

Demnach bleiben noch 7’/<—7 5’A—5 4—38/* 5—4’A „

Dieser Rest von wenigen Stunden soli ausreichen fur An- 
und Auskleiden, 2—4 Schulwege, 3 Mahlzeiten, 2 Ruhepausen 
und etwaige Erholungen im Freien. Das wiirde allerhochstens 
fur den Durchschnitt genu gen, sicher aber fur ein Fiinftel aller 
Schiiler nicht. Jedenfalls werden, wie die Erfahrung lehrt, 
bei diesem Tagesplan in erster Linie die Ruhepausen, sowie 
die Erholung im Freien gekiirzt, und zwar teilweise bis auf 
nichts.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung des Einflusses 
der Arbeitseinteilung auf die Ermiidung. Ermiidung 
wird bedingt durch Arbeit. Aus den Beobachtungen iiber den 
Umfang und die Verteilung der Schularbeit ergibt sich, dafs 
der Grad der Ermiidung in hóherem Mafse von der Art ab- 
hangt, wie die Arbeit iiber den Tag verteilt ist, ais von der 
Menge derselben. Es entsteht eine geringere Ermiidung bei 
gleichem Arbeitspensum, wenn die Arbeit zu geeigneten Tages- 
stunden stattfindet und geniigęnde Pausen fur Erholung und 
Ruhe eingeschoben werden.
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Der Grad der Ermiidung hiingt ab:
1. von dem Unterrichtsgegenstand. Es gibt Facher, welche 

mehr und solche, welche weniger anstrengen; das Turnen 
spannt, wie bekannt, auch auf den Schulen sehr ab.

2. Bezuglich der Dauer des Unterrichts erschien die funfte 
Stunde besonders angreifend. Doch wurde hier bei empfind- 
licherem Schiilermaterial, z. B. an den hoheren Tochterschulen 
in der Entwickelungszeit, die Anstrengung mOglichst dadurch 
gemildert, dafs leichtere Facher an das Ende der Lektionen 
verlegt waren.

3. Die Lagę der Schulstunden innerhalb des Tages kommt 
hauptsachlich insofern in Betracht, ais dabei die aufsere Luft- 
warme schwankt. Die Ermiidung nimmt deutlich zu mit 
steigender Hitze. Besonders tritt dies beim Nachmittagsunter
richt hervor, zumal bei ihm die Abspannung vom Vormittags- 
unterricht her durch die kurze Mittagspause noch nicht ganz 
beseitigt ist.

Die Folgen der Ermiidung zeigen sich:
1. voriibergehend ais Verminderung der geistigen Leistungs- 

fahigkeit;
2. bei langerer Dauer in Gestalt einer zunehmenden 

Kranklichkeit, vor allem ais Kopfschmerz und Nervo- 
sitat.

Entsprechend der yerschiedenen Arbeitslast und Arbeits- 
yerteilung auf den yerschiedenen Schulen macht sich auch eine 
verschiedene Kranklichkeit geltend.

Ich gehe jetzt auf die einzelnen diesbeziiglichen Punkte 
naher ein.

Friihbeginn der Schulstunden. Der Unterricht be- 
ginnt, wie schon oben erwahnt, auf den Mittelschulen mit 
Nachmittagsunterricht im Winter und Sommer fiir alle Alters- 
klassen um 8 Uhr friih. An den hoheren Schulen fangt er 
fiir jiingere Schiiler im Winter um 9 Uhr an, im Sommer 
um 8 Uhr, fiir altere eine Stunde friiher. Dafs der Schul- 
anfang um 7 Uhr auch fiir letztere zu friih sei, wird vielfach 
behauptet. Praktisch scheint sich jedoch die Sache so zu 
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stellen, dafs denjenigen Kindern, welche von ihren Eltern zum 
friihzeitigen Zubettgehen angehalteu werden, das Friihaufstehen 
aucb gut bekommt.

Fur Schulen ohne Nachmittagsunterricht mit funfstiindigem 
Vormittagsunterricht hat der fruhe Anfang den Vorteil, dafs 
die Schuler nicht in der Mittagshitze um 1 Uhr nach Hause 
gehen, sondern schon um 12 Uhr. Zudem nimmt, wie be- 
rnerkt, mit steigender Tagestemperatur die Ermiidung zu, so 
dafs auch aus diesem Grunde ein fruherer Schulschlufs er- 
wiinscht ist.

Nachmittagsunterricht oder nicht? Auf einer grofsen 
Anzahl Mittelschulen ist der Unterricht so gelegt, dafs in den 
hoheren Klassen an jedem Vormittag 4 Stunden erteilt werden, 
sowie an 4 Tagen der Woche ein zweistiindiger Nachmittags
unterricht. Die Mittagspause betragt dann 2 Stunden. Diese 
Einrichtung liegt im Interesse eines gemeinschaftlichen Mittags- 
mahles der Familie, da die Eltern der Mittelschuler infolge 
ihres Berufes vielfach zwischen 12 und 2 Uhr essen miissen 
Allerdings ermiiden in grofsen Stadten die weiten Schulwege 
bedeutend. Bei nicht wenigen Kindern stellte ich Ruckgang der 
Korperkrafte, Verminderung der Efslust, Abnahme der Gesund- 
heit infolge von Erschópfung durch den doppelten Schulweg in 
der Mittagshitze fest. Diese Zustande wiirden sich durch Be- 

.seitigung des Nachmittagsunterrichts natiirlich bald heben lassen.
Es wird die angefuhrte Thatsache nicht durch die Er- 

fahrung widerlegt, dafs Kinder mit sehr weitem Schulwege oft 
am frischesten aussehen. Denn es handelt sich hierbei meist 
um solche, welche den weiten Schulweg nur zweimal zuriick- 
legen, und dereń Wohnungsverhaltnisse ungleich gunstiger sind 
ais die der nahe bei der Schule wohnenden Kinder.

Vergleicht man die Kranklichkeit der Kinder auf 
Schulen mit und ohne Nachmittagsunterricht bei 
sonst gleichem Schulermaterial, so erkennt man folgendes. Die 
Mittelschulkinder mit uDd ohne Nachmittagsunterricht kommen 
mit gleichem Kranklichkeitsprozent in die Schule. Das ent- 
spricht ihren gleichartigen hiluslichen Yerhaltnissen. In den
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nachsten Lebensjahren (9.—12.) aber ist die Zahl der chronisch 
Kranklichen auf Schulen mit Nachmittagsunterricht wesentlich 
hoher ais auf denen ohne Nachmittagsunterricht. So sind 
wahrend des 9.—12. Lebensjahres chronisch kranklich von 
100 Schiilern

ohne Nachmittags- 
unterricht

mit Nachmittags
unterricht

Knaben 13—25 26—37
Madchen................ 21—40 30-45.

Namentlich tritt das Kopfweh bei den Madchen, welche 
Nachmittagsunterricht haben, mit 13—25% sehr hervor gegen- 
iiber nur 8—18% bei den Madchen ohne Nachmittagsunter
richt. Dies mag zusammenhangen mit der Kurze der Tage im 
Winter. Im Sommer, wo das Tageslicht bis um 7 oder 8 Uhr 
dauert, haben die Kinder noch Zeit zum Spielen im Freien 
nach der Schule; im Winter aber ist es ja nur bis 4 Uhr heli, 
und die Madchen mit Nachmittagsunterricht kommen daher 
nicht genug an die Luft und die Sonne.

Es entspricht iibrigens die vermehrte Kranklichkeit bei 
Nachmittagsunterricht auch den Erfahrungen des Direktors der 
einen hoheren Tochterschule hier. Diese hatte friiher Unter- 
richt am Nachmittage. Jetzt ist derselbe auf je 5 Vormittags- 
stunden zusammengezogen und der Nachmittag frei. Seitdem 
sehen die Madchen viel frischer aus ais friiher. Alle die 
iiblen Zufalle von Ohnmachten, Ubel werden u. dergl., die 
friiher zuweilen auftraten, sind mit Fortfall des Nachmittags- 
unterrichtes vollig verschwunden.

Man hat wissenschaftlich festgestellt, was auch mit den 
Angaben der Lehrpersonen iibereinstimmt, dafs nach der zwei- 
stundigen Mittagspause eine vollige Erholung noch nicht ein- 
getreten ist, weder bei den Schiilern, noch bei den Lehrern. 
Erfahrungsgemafs steht das Ergebnis der Leistungen am 
Nachmittage hinter demjenigen am Vormittage um 33 % 
zuriick.

Aus gleichen Erwagungen hat man ebenso an hoheren 
Knabenschulen den Unterricht auf den Yormittag zusammen- 
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zudrangen gesucht. Es ist dies aber nicht iiberałl gelungen, 
da der Lehrplan 33—39 Stunden enthalt. So finden sich 
auf der einen B-Schule schon von Obertertia an neben 
5 Vormittagsstunden (nach 2 Stunden Mittagspause) an zwei 
Nachmittagen 2, bezw. 3 Unterrichtslektionen. Von Unter- 
sekunda an sind schon drei Nachmittage besetzt, in Prima mit 
jedesmal 3 Stunden. Es ist wohl kein Zufall, daf3 bis Tertia 
die Zahl der Kranklichen an dieser B-Schule yollkommen 
ubereinstimmt mit den entsprechenden Zahlen an den A-Schulen, 
dafs sie aber mit Eintritt der Nachmittagsstunden auf das 
Doppelte des auf den A-Schulen ublichen Kranklichkeits- 
prozentes ansteigt.

Die in Rede stehenden B-Schuler haben also an einzelnen 
Tagen von 8 bis 1 und von 3 bis 6 Uhr Schulunterricht und 
miissen dann noch 3 Stunden lang Hausarbeiten anfertigen. 
Und ist auch ein Teil des Nachmittagsnnterrichtes weniger an- 
strengend, so wird durch ihn doch den Schulern jede Zeit zur 
Erholung genommen.

Es interessiert festzustellen, dafs an einzelnen A-Schulen 
(A2, besonders aber A3) mindestens ebensolange bei der Arbeit 
gesessen wird, wie in der B-Schule, in Prima bis zu 11 und 
12 Stunden, und doch befindet sich die Jugend hier durch- 
schnittlich wohl. Man hat hier aber die gleiche Last geschickter 
verteilt. Nach dem fiinfstiindigen Vormittagsunterricht wird 
zu Mittag gegessen, und dann haben alle ins Freie zu gehen, 
wo Fufsball und ahnliche Spiele sehr lebhaft betrieben werden. 
Arbeitsstunden sind darauf von 2 bis 4 und von 8 bis 10 Uhr; 
in den oberen Klassen wird mit besonderer Erlaubnis noch 
bis iiber 10 Uhr hinaus gearbeitet. Hier finden sich also 
grofse Pausen mit zwangsweiser Freiluftbewegung.

Eine ahnliche Tageseinteilung existiert auf unseren Kriegs- 
schulen. Da wechseln 8 Stunden intensiver geistiger Arbeit 
mit 2 Stunden obligatorischer korperlicher Ubung und 4 Stunden 
Erholungspausen. Fiir den Schlaf sind 8 Stunden gerechnet. 
Bei diesem Betriebe gedeihen die jungen Leute ganz vorziiglich.

Es beruht der Erfolg eines derartigen Wechsels von Arbeit, 
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Ruhe und korperlicher Bewegung auf den Gesetzen der Er- 
mudung. Der Wert einer Arbeit, welche nicht durch geeignete 
Ruhepausen unterbrochen wird, sinkt wesentlich, sobald die 
Ermiidung einen gewissen Grad Iiberschritten hat. Zugleich ist 
dahei der Krafteverbrauch unverhaltnismafsig grofs im Vergleich 
zu der Arbeit, die im nicht ermiideten Zustand geleistet wird.

Das Arbeiten bei Ermiidung ist also ein kostspieliges 
Unternehmen mit geringem Nutzen. Will man dem Gehirn 
und Nervensystem einen moglichst hohen geistigen Ertrag ab- 
ringen, so mufs man ihm, wie einem Ackerboden, Ruhe und 
Abwechselung gewahren. Diese Hilfsmittel werden beriicksichtigt 
auf den A-Schulen, und wir haben daselbst ungefahr 25% 
Krankliche. Sie werden mifsachtet auf den B-Schulen, und 
wir finden auf diesen eine Zahl Nervóser, welche noch die- 
jenige der so empfindlichen Madchen in hoheren Tochter
schulen ubertrifft.

Man glaube nur nicht, dals man durch moglichst vieles 
Unterrichten gelehrte und tiichtige Menschen erziehen konne. 
Damit erzielt man blofs Nervose und ab und zu Vielwisser. 
Verstandnis und gute Leistungen lassen sich im allgemeinen 
nur von einem nicht iiberlasteten Gehirn erwarten.

Besondere Beachtung verdienen noch die korperlichen 
Ubungen. Zu diesen wurden gerechnet: Turnen, Turnspiele 
(Bali, Tennis u. s. w.), Radfahren, Reiten, Rudern.

Im allgemeinen finden circa 3 Turnstunden wochentlich 
statt. An denselben wurde in den oberen Klassen samtlicher 
Schulen seltener teilgenommen ais in den mittleren.

Vom Turnen dispensiert waren unter 100 Schulern: 
in den mittleren in den oberen

Klassen Klassen
Knahen .... 3—23 3—37
Madchen .... 3—14 6—40.

In den oberen Madchenklassen mogen diese zahlreichen 
Befreiungen mit der korperlichen Empfindlichkeit im Ent- 
wickelungsalter (14.—16. Jahr) zusammenhangen. Bei den 
Knaben, besonders der hoheren Schulen, diirften rasches Wachs- 
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tum und leichte Ermiidbarkeit dabei mafsgebend sein. Viel- 
fach mag hier auch der Wunsch vorherr8chen, alle Zeit auf 
die geistige Arbeit verwenden zu konnen.

Die Turnstunden verursachen ofter den Kindern Schwierig- 
keiten, in der nachsten Stunde dem Unterrichte zu folgen, 
obwohl die Bewegung eine korperliche Erholung darstellen 
soli. Man hat deshalb vorgeschlagen, das Turnen an das 
Ende der Lektionen zu legen. Das ist aber an unseren 
Mittelschulen nicht móglich, weil in den vorhandenen Turn- 
raumen nie mehr ais 2—4 Klassen auf einmal Platz haben. 
Es mufs daher zu jeder Zeit des Unterrichts die Turnhalle 
benutzt werden.

Wirksamer noch und lieber getrieben ais das Turnen 
scheinen die Freiluftspiele und das Radfahren zu sein. 
An den ersteren beteiligt sich ein verschieden grofser Prozent- 
satz auf den verschiedenen Schulen. Da, wo Pensionats- 
verhaltnisse vorherrschen mit gemeinsamer Anregung und be- 
quemer Spielgelegenheit beim Hause, steigt die Zahl der 
spielenden Knaben rasch auf 50 und 75% (vergl. Tafel V 
auf Seite 605 der No. 11, obere Kurve). Wo dies nicht der 
Fali ist, fallt die Spielerzahl von 30 auf 15%.

Im allgemeinen sind die Knaben an korperlichen Ubungen 
mehr beteiligt ais die Madchen. In vielen Knabenklassen 
betragt die Zahl der Spielenden durchschnittlich 50% und 
steigt mehrfach bis auf 70 und 75%. In den oberen Klassen 
nimmt dieselbe jedoch wieder ab, namentlich an den hoheren 
Schulen mit Nachmittagsunterricht, wo sich nur noch ein 
Drittel der Schiller zum Spielen einfindet.

Von den Madchen treibt korperliche Ubungen meist nur 
der fiinfte bis dritte Teil. Vom 13. Jahre ab wird die Teil- 
nahme aufserst gering; es gibt da viele Klassen, aus denen 
sich keine einzige Schiilerin daran beteiligt.

Die aufseren Erfolge der Spiele scheinen sich 
ziffernmalsig ausdriicken zu lassen. Auf den Internatsbiirger- 
schulen, wo sich bis 75% Spieler finden, betragt die Zahl der 
kranklichen Knaben trotz recht ungiinstiger Wohnungsver- 
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haltnisse nur zwei Drittel soviel, wie bei den Stadtschiilern 
ohne Spielzwang, von denen blofs 15—30% spielen (vergl. 
Tafel V auf Seite 605 von No. 11). Ebenso sind auf den 
hoheren Schulen unter den Sport treibenden Knaben nur halb 
so viel Kriinkliche vorhanden, wie unter den Nichtsportleuten.

Von den Madchen der hoheren Tochterschule fahren 
bis zu eineni Drittel Rad. Solange dies der Fali ist (vom 
8. bis 12. Jahr), bleibt die Kranklichkeitskurve niedrig(20—30%, 
vergl. Tafel III auf Seite 599 der No. 11), trotzdem bereits 
viel Uberarbeit getrieben wird. Nach fast v611igem Aufhoren 
dieses Sports im 13. bis 14. Lebensjahre aber steigt die Krank
lichkeit bis auf 60%.

Bei den Radfahrern ist auffallend, dafs sie fast samtlich, 
Knaben wie Madchen, haufig iiber Kopfweh klagen. Was 
hier Ursache und was Wirkung sein mag, konnte ich aus Mangel 
an Zeit nicht feststellen. In den mir personlich bekannten 
Fallen wollte es mir scheinen, ais ware das Velocipedfahren 
wegen der Kopfschmerzen begonnen worden. Jedenfalls spricht 
das oben erwahnte Beispiel der hoheren Tochterschulen fiir 
eine giinstige Einwirkung des Radfahrens auf die Gesundheit.

Eine haufigere kOrperliche Anregung der Madchen besteht 
in Baden und Schwimmen. Trotzdem gibt es noch eine 
betrachtliche Anzahl Schiilerinnen und auch Schiiler, welche 
diese so notwendige Erfrischung enthehren. Schatzungsweise 
begeben sich regelmafsig zum Baden und Schwimmen unter je 
100 Schulkindern

im Alter von 8 10 12 14 16 18 Jahren
10 40 60 80 — — Madchen

und 7—30 40-70 60—90 80-95 50—100 25-75 Knaben.

Die Knaben baden und schwimmen haufiger ais die
Madchen. Am meisten wird im 14.—16. Jahre gebadet. In 
den oberen Klassen der hoheren Knabenschulen nimmt das 
Baden wesentlich ab, vielleicht teilweise aus Zeitmangel.

Uber die Korperentwickelung der Kinder vor und 
wahrend der Schulzeit habe ich schon mehrfach anderwSrts

3 



berichtet. Ich hebe deshalb hier nur diejenigen Gesichtspunkte 
hervor, von denen aus man erkennen kann, inwieweit die 
Schule einen Einflufs auf das Kbrperwachstum ausiibt.

Allerdings sind die Beobachtungsreihen, auf die ich mich 
bei den hier zu gebenden Mitteilungen stiitze, andere und neue. 
Sie haben vor den friiher veróffentlichten Ziffern den Vorzug, 
dafs sie nicht durch Zusammenstellung von Einzelbeobachtungen 
an verschiedenen Kindern gewonnen sind, sondern durch 
jahrelang fortlaufende Ermittelungen der jahrlichen Langen- 
und Gewichtszunahme bei immer denselben Kindern. Auch 
liegen jeder Angabe iiber einen Jahreszuwachs mindestens 
50 Beobachtungen zu Grunde, so dafs meine Resultate fur 
Hallesche Mittelschulen recht sicher gestellt sind. Immerhin 
ist es erfreulich, dafs die durch andauernde Beobachtung der
selben Kinder gefundenen Ziffern mit den friiheren Kombina- 
tionszahlen in ihrem gegenseitigen Verhaltnis ubereinstimmen. 
Meine Beobachtungen erstrecken sich freilich nur bis zum 
Schlufs des 14. Lebensjahres.

Jahreszunahme an Lange und Gewicht von 0—14 Jahren, 
an immer denselben Kindern beobachtet.

Zeitraum 
der Zunahme

Gewichtszunahme 
in kg

Langenzunahme 
in cm

V orschulpflichtiges 
Alter:

vom 0.—1. Jahr

Knaben Madchen Knaben MadcheD

5,2 5,3 18,2 18,8

1.-2. „ 2,5 2,8 11,5 7,5

ł? 2.-3. „ 2,7 1,7 9,5 6,7

3.-4. „ 1,8 1,8 7,1 8,2

4.-5. „ 1,7 1,4 6,7 6,6

T> 5.-6. „ 1,9 1,9 5,9 6,1

V 6.-7. „ 2,2 1,9 7,4 5,6



Zeitraum 
der Zunahme

Gewichtszunahme 
in kg

Langenzunahme 
in cm

Schulpflichtiges Knaben Madchen Knaben Madchen

vom 6.- 7. Jahr 1,5 0,6 4,2 4,5

» 7.— 8. n 2,9 1,6 4,5 4,6

n 8.— 9. r> 2,0 2,2 4,4 4,0

n 9.—10. n 2,0 2,0 4,0 4,2

w 10.—11. n 2,3 2,5 4,4 4,4

n 11.—12. 2,7 3,1 4,6 5,3

n 12.—13. n 2,8 3,9 4,3 4,9

n 13.—14. n 4,6 4,3 5,7 4,6

In den nachsten in der vorstehenden Tabelle nicht be- 
rucksichtigten Jahren, also vom 14. Lebensjahre an, nimmt 
das Wachstum bei den Knaben noch zu. Es erreicht seinen 
Hbhepunkt mit 6—7 cm Langenzuwachs im 15. Lebensjahr 
und mit 5,5 kg Gewichtszunahme im 16. Lebensjahr. Die 
Madchen haben ihr hochstes durchschnittliches Jahreswachstum 
mit 5,5 cm bereits im 12. Jahr und mit 4,3 kg im 14. Jahr 
durchgemacht. Nach diesen Hochstleistungen lafst das Wachs
tum in den nachsten Jahren wieder nach.

Es findet sich also die geringste jahrliche Zunahme von 
etwa 1 kg und 4,5 cm im siebenten Lebensjahre, dem ersten 
Schuljahre. Daraus folgt zunachst, dafs unser jetziger Schul- 
anfang in die Periode der schwachsten Entwickelung fallt. 
Ob diese geringste Zunahme im ersten Schuljahre ein rein 
physiologischer Vorgang ist, oder ob man dafiir bis zu einem 
gewissen Grade den Schulbesuch verantwortlich machen darf, 
ist meist schwer zu entscheiden, weil man gewohnlich nur 
Schulkinder zur Verfugung hat. Wenn man aber solche 
Kinder, welche aus irgend welchem Grunde ihr siebentes 
Lebensjahr nicht in der Schule, sondern aufserhalb derselben 
verbringen, mit siebenjahrigen Schulkindern vergleicht, so er-

3*
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gibt sich eine bedentend geringere Gewichts- und Langen- 
zunahme bei den Schulern, Knaben wie Madchen, gegeniiber 
den Nichtschiilern. Es nehmen namlich, wie aus der zuletzt 
angefuhrten Tabelle ersichtlich, im siebenten Lebensjahre zu:

an Gewicht in kg an Lange in cm 
Knaben Madchen Knaben Madchen 

ohne Schulbesuch .... 2,2 1,9 7,4 5,6
mit Schulbesuch............. 1,5 0,6 4,2 4,5

mithin die Schulkinder
weniger....................... 0,7 1,3 3,2 1,1.

Man mufs hier in der That eine Hemmung der Korper- 
entwickelung annehmen. Denn in den ersten drei Monaten 
des Schulbesuches verringert sich das Durchschnittsgewicht der 
Volksschulmadchen sogar um 3/r kg. Ebenso zeigt sich bei allen 
Elementarschulkindern in den nachsten Jahren ein yerlang- 
samtes Tempo der Gewichtszunahme. Dafs dies einer Gesund- 
heitsschiidigung gleich kommt, welche von den weniger Kraf- 
tigen nicht so bald ausgeglichen wird, lehren die Schwachlichen 
unter den VolksschulkiDdern, die Ferienkolonisten. Zehnjahrige 
Beobachtungen an diesen ergaben, dafs im zweiten Schuljahre 
die Gewichtszunahme der betrefienden Knaben fast ybllig still- 
steht. Ahnlich ist das Gewicht der achtjahrigen Madchen 
unter den Kolonisten wesentlich geringer ais das der sieben- 
jahrigen, und erst im 9. Lebensjahre erlangen sie das Gewicht 
wieder, welches sie im ersten Schuljahre ais siebenjahrige besessen 
haben. Die Ursachen dieser Entwickelungsstorung sind wohl 
hauptsachlich in der vbllig yeranderten Lebensweise, vor allem 
in dem Mangel an Bewegung, der eine Verringerung des Stoff- 
wechsels bedingt, zu suchen.

Auch in spateren Jahren, besonders auf hoheren Schulen, 
wird erfahrungsgemafs die Gewichtszunahme gehemmt, und ist 
diese Hemmung haufig genug yon Kranklichkeit begleitet. 
Nicht allzuselten sind auch hier Schuleinflusse, wie Uber- 
anstrengung, Ermiidung, ungeniigender Schlaf infolge zu hoher 
Anforderungen, ais mafsgebend nachzuweisen.
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Welchen grofsen Einflufs iibrigens die aufsere Lebenslage 
nicht so sehr auf die Gewichtszunahme ais vielmehr auf das
absolute Gewicht hat, zeigt der Vergleich des Gewichts 
Ferienkolonisten (meist Yolksschulkinder) mit demjenigen
Durchschnitts aller Mittelscliuler:

Kórpergewicht in kg.1
Knabe n

Alter in Ferien Mittelschiiler
Jahren kolonisten iiberhaupt

7 18,5 21,4
8 18,6 23,3
9 20,6 25,3

10 22,0 27,8
11 22,2 30,1
12 24,4 32,8
13 28,0 36,1
14 28,7 41,2.

1 Obige Gewichte entsprechen bei den Mittelschiilern dem Gewichte 
der Kinder in Kleidern, bei den Ferienkolonisten in Hemd und Striimpfen. 
Letztere beide wiegen durchschnittlich zusammen bei den Neunjahrigen 
0,3 kg. Das Kleidergewicht betragt bei den Madchen im Maximum 
9%% = */ii, im Minimum 6’/a % = 1%, im Durchschnitt 7%% = 1/i3 
des Kbrpergewichtes; bei den Knaben sind die entsprechenden Zahlen 
10,3% = '/io, 6,1% = */io, 8% = 1/i3. Grofse Stiefel von Knaben, 
wenn man sie nicht ausziehen lafst, berechnet man mit 600—800 g oder 
% kg, Halbstiefel und Schniirschuhe mit 350 g oder % kg. Es stimmen 
diese Zahlen nicht mit den von Quetblet und anderen angegebenen 
(vergl. Vierobdt, Daten und Tabellen, 1893, S. 13) iiberein, dagegen gut 
mit denjenigen von Bowditch (ebendaselbst).

Madchen
7 20,2 20,6
8 19,1 22,5
9 20,2 (25,5)

10 21,4 26,9
11 23,9 30,4
12 26,0 34,4
13 27,7 38,4
14 30,4 44,2.
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Es macht sich hier zugleich deutlich die oben erwahnte 
Hemmung der Gewichtszunahme in den ersten Schuljahren bei 
den Ferienkolonisten, besonders den Madchen, bemerkbar.

Man hat einen storenden Ęinflufs der Schule auf die 
Kbrpergewichtsvermehrung der Schiiler aus den Beobachtungeu 
von Malling-Hansen geschlossen, wonach das Gewicht der 
schwedischen Schulkinder fast ausschliefslich wahrend der 
Herbstferien zunimmt und nur wenig wahrend der Dauer des 
Schulbesuches. Meine Untersuchungen an Halleschen Schulern 
haben aber ergeben, dafs die Hauptkorpergewichtszunahme des 
ganzen Jahres sich unter den Einfliisseń der Herbstzeit, nicht 
unter denjenigen der Schule vollzieht. Es handelte sich bei 
den MALLiNG-HANSENSchen Beobachtungen um ein zufalliges 
Zusammentreffen der Schulferien und des der Kbrpergewichts- 
zunahme giinstigen Herbśtes.

Damit soli iibrigens nicht gesagt werden, dafs die Ferien- 
zeit dem Ansatz von Korpergewicht nicht forderlich sei. Aber 
die Hauptjahreszunahme des letzteren wird zweifellos (bei uns 
in Deutschland wahrend der Schulzeit) durch klimatische 
Einwirkungen hervorgerufen.

Von hervorragender Bedeutung fiir die Kbrperentwickelung 
der Kinder ist auch die Liiftung und Heizung der 
Schulen. Beide iiben ohne Zweifel einen gewaltigen Ęinflufs 
auf das Wohlbefinden des Menschen aus. Jedes der verschie- 
denen Heiz- und Ventilationssysteme hat seine geniigend be- 
kannten Vorziige und Schattenseiten. In Schulen speciell 
werden einzelne Kinder, welche in Bezug auf Warme- 
verteilung und Luftzufiihrung ungiinstig sitzen, an ihrer Ge- 
sundheit benachteiligt. Es ist aber nicht mbglich ohne 
tagliche persónliche Beobachtungen den Ęinflufs der ge- 
nannten beiden Faktoren auf den einzelnen Schiiler statistisch 
festzustellen.

Das aber kann sicher behauptet werden, dafs verdorbene 
Luft der Gesundheit schadlich ist, indem sie die Entwickelung 
von Infektionskeimen begiinstigt, und auch das ist zweifellos, 
dafs ein grofser Teil unserer Schulraume selbst den allerbeschei- 
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densten Anforderungen der JElygiene an frische Luft nicht 
geniigt.

Wenn eine gentigende Erneuerung der durch Ausatmung 
verdorbenen Luft nicht unangenehm ais Zug empfunden werden 
soli, so mufs fur jeden Zimmerbewohner ein gewisser kleinster 
Luftraum zur Verfiigung stehen. Ais solcher minimaler Luft- 
raum sind 4—5 cbm anzunehmen, sobald man weniger streng 
ais Pettenkofer die zulassige Kohlensauremenge nicht auf 
1 Liter im cbm, sondern aus praktischen Griinden auf 2 Liter 
festsetzt. In unseren Schulen liegen die Verhaltnisse aber 
ganz wesentlich ungiinstiger. Die Liiftung reicht, abgesehen 
von derjenigen durch Fensteroffnen, blofs da aus, wo Luft- 
heizung in Frage kommt. Sie geniigt nur wenig bei eisernen 
Ofen mit Sauglochern, noch weniger bei einfacher Nieder- 
druckdampf- oder bei Kachelofenheizung; wenigstens gilt dies 
von der jetzigen Ausfuhrang. Der Kohlensauregehalt der Luft 
betrftgt namlich am Ende einer Schulstunde:

bei KEiDELscher Ofenluftheizung ............. 0,7 %o
„ kombinierter Luftwarmwasserheizung . P/2—27s „
„ eisernen Ófen ..........................................P/2—272 „
„ einfacher Luftheizung etwa ................ 2—3 „
„ Niederdruckdampfheizung ................... 2—672 „

Kachelofen.................................. ...... 272—7
Zu den ungiinstigen Resultaten der letztgenannten Heizungs- 
systeme tragt auch wesentlich der ungeniigende Luftraum 
der Klassen bei. Selbst in den neueren Schulen finden sich 
noch recht viele Zimmer mit nur 3 cbm Luftraum pro Schuler 
und 2,5 °/oo durehschnittlicher Kohlensaure. In den alten 
Schulen aber sind 1,1 cbm Luftraum statt 4 nichts Seltenes, 
und die durchschnittliche Kohlensauremenge betragt hier 
3,8 %o gegen die hochste zulassige von 1, resp. 2 °/oo. Es 
mag letzteres seinen Grund auch darin haben, dafs die unserer 
Liiftungsberechnung zu Grunde gelegten Angaben iiber Kohlen- 
saureausatmung ófter zu niedrig sind. So gibt Scharling (bei 
Burgerstein und Netolitzky, Handbuch der Schulhygiene,
S. 135) fur circa zehnjahrige Kinder eine Kohlensaureausatmung 
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von etwa 10 Liter in einer Stunde an. Das sind aber Zahlen, 
welche fiir die Ruhe, vielleicht wahrend einer Beobachtung 
am Ausatmungsapparat, stimmen mogen, nicht aber fiir die 
Kohlensaureproduktion der Schiiler beim Unterricht. Wolpert 
hat im einzelnen nachgewiesen, wie dieselbe Versuchsperson 
bei yerschiedenen Beschaftigungen, sitzend oder stehend, sehr 
yerschiedene Kohlensauremengen produziert. Auch gehort bis 
zu einem gewissen Grade hierher die Angabe von Scharling 
(bei Burgerstein und Netolitzky a, a. O., S. 124), dafs 
zwólf- bis dreizehnjahrige Kinder beim gewóhnlichen Unter
richt 13 Liter, beim Singen 17 Liter Kohlensaure pro Stunde 
erzeugen. Ich fand bei Zehnjahrigen zeitweise die Scharling- 
schen Werte von 10 Liter, zeitweise auch das Doppelte. 
Jedenfalls miissen wir bei Anlage von Liiftungen mit hoheren 
Werten der Kohlensaureproduktion rechnen ais diejenigen, 
welche das Experiment im Ausatmungsapparat angibt.

So ganz ohne ziffernmafsig nachzuweisenden Ęinflufs auf 
die Gesundheit der Schiiler scheinen die erwahnten mangelhaften 
Luftungsverhaltnisse doch nicht zu sein. Yergleicht man das 
Schiilermaterial der alten Schulen mit dem der etwas besser 
gebauten neuen, so zeigt sich, dafs ersteres dem letzteren von 
Hause aus korperlich etwas iiberlegen ist. Teilweise infolge 
dieses Umstandes leiden die Schiiler der alten Schulen weniger 
an chronischer Kranklichkeit. Dagegen werden sie trotz ihrer 
zweifellos grofseren Widerstandskraft wesentlich hilufiger von 
akuten Krankheiten befallen. So erkrankten im Laufe eines
Jahres akut von 100 Schulkindern:

Knaben Madchen mit Toten
in neuen Schulen ... 18 27 0,1
in alten „ ... 25 39 0,0.

Es diirfte also der Mangel an Liiftung, der sich auf 
unseren alten Schulen mit einem bedeutenden Mangel an Licht 
yerbindet, ein Umstand sein, durch welchen die Entstehung 
von akuten Krankheiten begiinstigt wird. Jedenfalls entspricht 
diese Anschauung den Erfolgen, die man bei ansteckenden 
und fieberhaften Erkrankungen durch haufiges und ausgiebiges
Luften erzielt.
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Die Beobachtungen iiber den Einflufs des Schulbesuchs 
auf die kórperliche Entwickelung und die Gesundheit der 
Schulkinder haben demnach folgendes ergeben:

1. In der ersten Schulzeit tritt eine Verminderung der 
Zunahme an Korpergewicht und Korperlange ein.

2. Akute Erkrankungen treten am meisten in den 
ersten Schuljahren auf, und zwar in allen Schulen. Sie sind 
im allgemeinen haufiger und langwieriger bei Kindern aus 
weniger gut situierten Familien, also bei Volksschiilern gegen- 
iiber den Burgerschiilern.

3. Die akuten Krankheiten zeigen sich auch da mehr, 
wo ungentigende Beleuchtungs- und Liiftungseinrichtungen be- 
stehen.

4. Die Ventilationsverhaltnisse in unseren Schulen 
sind grófstenteils vollig ungeniigend, zum sehr geringen Teil 
geniigend.

5. Die chronische Kranklichkeit tritt in hóherem 
Grade bei Madchen ais bei Knaben auf. Die ersteren erscheinen 
daher schonungsbediirftiger.

6. Die Zahl der chronisch kranklichen Schulkinder ver- 
mehrt sich im Laufe der Jahre. Es verlassen durchschnittlich 
mehr krankliche Kinder die Schule ais hineinkommen.

7. Die chronische Kranklichkeit ist verschieden haufig in 
verschiedenen Schulen. Sie tritt besonders da auf, wo der 
Unterricht iiber den ganzen Tag verteilt ist, und wo den 
Schulern wenig oder keine freie Zeit bleibt, um geniigend an 
die Luft zu kommen. Die Zahlen der chronisch Kranklichen 
stufen sich ferner so ab, dafs die geistig wenig belasteten Mittel
schulen trotz ihres korperlich minderwertigen Schiilermaterials 
schliefslich die wenigsten Kranklichen aufweisen. Auf einzelnen 
hoheren Knabenschulen mit starkerer Arbeitsleistung und un- 
giinstiger Tageseinteilung iibertrifft die Zahl der Kranklichen, 
besonders der Nervosen, sogar die der Madchen aus gleichen 
Familien, obwohl doch die Madchen ais die zarteren und em- 
pfindlicheren gelten miissen.

8. Die chronische Kranklichkeit geht nicht nur Hand in
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Hand mit der Arbeitslast und mit ungiinstiger Verteilung der 
Arbeit (Nachmittagsunterricht und infolgedessen Vernachlassi- 
gung der Freiluftspiele), sondern auch mit Verkiirzung der 
Schlafdauer und mit Steigerung der freiwilligen Uberarbeit der 
Schiller (Musikstunden u. s. w.).

9. Im 13.—14. Lebensjahre findet auf wenig mit Haus- 
arbeit belasteten Burger- und Mittelschulen bei Knaben und 
Madchen ein normaler Riickgang der Kranklichkeit statt. 
Derselbe fehlt auf hoheren Knaben- und Madchenschulen mit 
starkeren geistigen Anforderungen.

10. Man trifft auf hoheren Knabenschulen mit grófserer 
Kranklichkeit bis zu 11 Stunden obligatorischer Tages- 
arbeit.

11. Die Schlafdauer ist auf hoheren Knabenschulen viel- 
fach ungeniigend; sie betragt oft nur 5—7 Stunden mit Zubett- 
gehzeit um 11, 12 Uhr und spftter, gegen 8 Stunden auf Kriegs- 
schulen mit Zubettgehzeit um 10 Uhr.

12. Neben reichlicher obligatorischer Arbeit findet sich auf 
Schulen mit grofser Kranklichkeit auch viel freiwillige Uber
arbeit (weibliche Handarbeiten und Musik, teilweise 10—14 
Stunden wochentlich).

T h e s e.
Die geistige Leistungsfahigkeit unserer Schuljugend nimmt 

nach dem Ausspruche erfahrener Padagogen im Vergleich mit 
friiheren Generationen ab. Der Grund hierfiir ist meines 
Erachtens der, dafs in manchen hoheren Schulen ein iiber- 
grofser geistiger und damit auch kbrperlicher Krafteverbrauch 
statthat. Wenn wir den Schiilern nicht mehr Zeit fiir Schlaf, 
Ruhepausen und Freiluftspiele lassen, so erzielen wir ein fiir 
den Kampf ums Dasein wenig tiichtiges Geschlecht, dessen 
Nachkommen kraft des Erfahrungsgesetzes der Vererbung noch 
widerstandsunfahiger und nervóser sein werden. Das geistige Er- 
gebnis der Uberbiirdung ist nicht die zweifellose Einbufse an 
korperlicher Riistigkeit wert.
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