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Yorwort des Herausgebers.

Das erste deutsche Turnbuch, die Gymnastik fur die Jugend 
von Gutsmuths, wird in unveranderter Gestalt, wie es im 
Jahre 1793 erschien, Eltern und Erziehern wieder zuganglicb 
gemacht.

Dieses classische Werk verbreitete sieh durch die hohe 
Bedeutung seines Inhaltes raseb in die weitesten Kreise, es 
wurde thatsachlich ein Buch fiir Familien und Lehrer und trug 
zur Verwirklichung der von den Philanthropisten vertretenen Idee, 
die Erziehung der Jugend von anhaftenden Einseitigkeiten zu 
befreien, wesentlich bei.

SelbstverstMndlich liegt der unveranderten Ausgabe der 
„Gymnastik“ nicht der Wunsch zugrunde, es solle beim Betrieb 
der Leibesubungen auf die Gymnastik von Gutsmuths ais 
Unterr ichtsbuch zuruckgegriffen werden, denn das hiefie 
die Fortschritte in der Technik und Methodik des Turnens 
leugnen, die Verdienste eines Jahn, Eiselen und Spieb nicht 
anerkennen wollen.

Wohl vermag die „Gymnastik fur die Jugend14 dadureh, 
dass in derselben das Verhaltnis der kórperlichen Ausbildung 
zur gesammten Erziehung den wichtigsten und wertvollsten 
Theil des ganzen Werkes bildet, den Lehrer vor fachlicher Ein- 
seitigkeit besser zu schiitzen ais andere, mehr der Bearbeitung 
des Stoffes gewidmete Werke, weshalb das Studium dieses 
Buches fur den Fachlehrer dieselbe Bedeutung hat, wie die 
Verbreitung desselben bei Eltern, Erziehern und allen Freunden 
der Jugend; dieses aber ist die eigentliche Absicht der vor- 
liegenden neuen Ausgabe: dem von Gutsmuths angestrebten

Gutsmuths, Gymnastik fiir die Jugend. I 
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Ideale, einer zur Nationalsitte gewordenen gymna- 
stischen Erziehung der Jugend*),  naher zu kommen.

*) In der zweiten Auflage der Gymnastik fiir die Jugend. Schnepfenthal 
1804. S. 131. (Im Wiener Naclidrucke von 1805. S. 100.)

**) Geschichte des Turnunterrichtes. Von Prof. Dr. Carl Euler. 1891.
S. 56.

***) Deutsche Turnzeitung 1871. S. 134.

Diesem Zwecke kann kaum ein anderes ahnliches Werk 
besser dienen ais die erste Auflage der Gymnastik fur die 
Jugend „mit ihrer Unmittelbarkeit des Empfindens, mit der in 
ihr herrschenden und uns so wohlthuend beriihrenden reinen 
und frischen Begeisterung fur die Sache“ **)  und in diesem Sinne 
gelten auch dieWorteDr. Euler’s***):  „Gutsmuths’ „Gymna- 
stik“ ist noch immer ein tiberaus lehrreiches ja classisches Werk 
und in seinem eigenthiimlichen Werte noch von keinem anderen 
ubertroffen.“

Gutsmuths woli te nicht etwa nur jenen mehr weniger 
kiinstlichen Bewegungsformen, welche wir heute unter dem 
Namen Turnen bei der kórperlichen Erziehung der Jugend vor- 
wiegend beniitzen, allgemeinere Verbreitung verschaffen, sondern 
er erkannte auch den Wert des Schwimmens, Eislaufens, der 
mechanischen Handfertigkeiten und des Spieles sehr gut, ja er 
wollte sie unter dem Namen Gymnastik mitverstanden und ver- 
wendet wissen.

Da eine die genannten Bewegungsformen behandelnde 
Fiut von Schriften, welche haufig den Anspruch der Urspriing- 
lichkeit zu erheben scheinen, im wesentlichen auf den ldeen 
Gutsmuths’ fuben, so moge» seine hierauf bezuglichen 
Schriften Erwahnung finden und der Beachtung empfohlen 
werden:

Spiele zur Ubung und Erholung des Kórpers und Geistes, fur die Jugend, 
ihre Erzieher nnd alle Freunde unschuldiger Jugendfreuden. Gesammelt- und 
praktisch bearbeitet von GutsMutlis, Erzieher zu Schnepfenthal. Mit einem 
Titelkupfer und sechzehn kleinen Eissen. Schnepfenthal, 1796 und 1802.

Spiel-AImanach fiir die Jugend auf das Jahr 1802 u. 1803. Herausgegeben 
von GutsMuths. Frankfurt a. M.

Unterhaltungen und Spiele der Familien zu Tannenberg. Ein Taschen- 
buch fiir die Jugend von Guthmuths. Mit 19 Kupfern. Zweite, stark ver- 
mehrte Ausgabe des Spiel-AImanachs. Frankfurt a. M. 1809.
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Kleines Lelirbuch der Schwimmkunst zum Selbstunterrichte; enthaltend 
eine vollstandige praktische Anweisung zu allen Arten des Schwimmens naeh 
den Grundsatzen der neuen Italienischen Sekule des Bernardi und der 
alteren Deutschen, bearbeitet von J. C. F. GutlisMuths, Mitarbeiter in der 
Erziebungsanstalt zu Schnepfenthal. Weimar 1798 u. 1833.

Mechanische Nebenbeschaftigungen oder praktische Anweisung zur Kunst 
des Drehens, Metallarbeitens und Sehleifens optischer Glaser, zur Selbstbelehrung 
Von J. C. F. GutsMuths. Ais Anhang zu seiner Gymnastik. Mit 9 er- 
lauternden Kupfertapfeln. (1. Aufl. Altenburg 1801.) 2. Aufl. Leipzig 1817.

Uber die Stellung Gutsmuths’ in der Geschichte des 
deutschen Schulturnens verdanken wir Dr. Karl Wassmanns- 
dorff wertvolle Aufklarungen. Er hat durch seine griindlichen 
Untersuchungen wichtige gesehichtliche Thatsachen zu Tage ge- 
fordert und Irrthumer berichtigt, keinesfalls aber, wie maneher 
glauben kónnte, die allgemeine Wertschatzung der Thatigkeit 
Gutsmuths’ im allgemeinen und seiner Gymnastik fur die 
Jugend im besonderen beeintrachtigt. Einem Verehrer Guts
muths’ — und welcher Kenner seiner Schriften zabite nicht 
hiezu — diirften einige Stellen in den Arbeiten Wassmanns- 
dorffs herbe und vom Forscherunmuth dictiert erscheinen; 
jeder aber, welcher die Ergebnisse dieser Arbeiten verfolgt, 
wird auch erkennen, dass Wassmannsdorff die Bedeuturig 
Gutsmuths’ voll gewiirdigt und in gerechtem Streben nach 
historischer Wahrheit auf Grund untrtiglicher Quellen alle, die 
an der Entwicklung des deutschen Schulturnens mitgearbeitet 
haben, in ihre Rechte einzusetzen bemuht war.

Uber das Leben und die Wirksamkeit Gutsmuths' ent- 
halten die deutsche Turnzeitung (T.), die Jahrbucher der deutschen 
Turnkunst (J.) und die Monatsschrift fiir das Turnwesen (M.) 
eine Anzahl beachtenswerter Artikel, welche im nachfolgenden 
verzeichnet sind:

1. Kurzer Uberblick iiher die Entwickelung des deutschen „Schulturnens11 
von GutsMuths bis auf die neueste Zeit. VonK. Wassmannsdorff. (J.1855.)

2. Zur Erinnerung an Guts Muths und seine Schriften. Von M. Kloss. 
(J. 1858.)

3. Johann Christoph Friedrich Guthsmuths. Von P. M. Kawerau. 
(T. 1859.)

4. Uber Guts Muths’ und Jahn’s Erfinderthum in der Turnkunst. Eine 
turngeschichtliche Ehrenrettung Basedow’s. Von Dr. K. Wassmannsdorff. 
<T. 1865.)

I*
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5. Deutsclies Schulturnen vor Basedow, oder: Die Turniibungen der 
beiden altesten deutschen Adelsschulen. Von Dr. K. Wassmannsdorff. 
(T. 1870.)

6. Die Turniibungen in den Philanthropinen zu Dessau, Marschlins, 
Heidesheim und Schnepfenthal. Ein Beitrag zur Geschichte des neueren Turn- 
wesens. Von Dr. K. Wassmannsdorff. (T. 1870.)

7. Das geschichtlich Richtige iiber das Verhaltnis Jahn’s zu Guts Muths. 
Von Karl Wassmannsdorff. (J. 1870.)

8. Die Gymnastik Rousseau’s in ihrem Verhaltnisse zu den deutschen 
Leibesiibungen. Von Karl Wassmannsdorff. (J. 1871.)

9. Johann Christian Friedrich GutsMuths. Von Dr. E. (Euler) (T. 1871.)
10. Zur Erinnerung an den 27. December 1774. Von Dr. K. Wass

mannsdorff. (J. 1874.)
11. Wer war der erste deutsche Turnlehrer? Von Dr. K. Wassmanns

dorff. (M. 1882.)
12. Die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal. Zur Feier ihres hundert- 

jahrigen Bestehens. Von Dr. C. Euler. (M. 1884.)
13. Guts Muths’ eigenes Urtheil iiber seine „Gymnastik fiir die Jugend“ 

von 1801, bei Gelegenheit der Feier des 100-jahrigen Bestehens Schnepfentbals 
mitgetheilt von Dr. Karl Wassmannsdorff. (M. 1834.)

14. Aus dem Turn- und Jugendleben in Schnepfenthal unter Guts Muths, 
von 1787—1839. Mittheilungen von Dr. Karl Wassmannsdorff. (J. 1884.)

15. Uber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal. Mittheilungen bei 
Gelegenheit der Feier des 100-jahrigen Bestehens der Anstalt Von Dr. K. 
Wassmannsdorff. (T. 1884.)

IG. Ein Trinkspruch Guts Muths’ vom 7. Marz 1835. Mitgetheilt von 
Dr. Karl Wassmannsdorff. (M. 1885.)

17. Zur Erinnerung an Johann Christoph Friedrich Guts Muths. Von 
Dr. C. Euler. I. (M. 1885.)

18. Zur Erinnerung an Johann Christoph Friedrich Guts Muths. Von 
Dr. C. Euler. II. (M. 1886.)

19. Dessau ist die „Wiege“ der neueren Turnkunst, nicht Schnepfenthal. 
Von Dr. K. Wassmannsdorff. (M. 1886.)

20. Zur Klarstellung. Von Euler. (M. 1886.)
21. Vor hundert Jahren gedruckte Mittheilungen iiber das Philantropin 

zu Dessau und das Turnleben in der Anstalt. Von Dr. Karl Wassmanns
dorff. (J. 1887.)

22. Zur Erinnerung an Villaume’s vor hundert Jahren gedruckte Turn- 
schrift. Von Dr. Karl Wassmannsdorff. (M. 1887.)

23. Uber Johann Friedrich Simon, den ersten Turnlehrer in Deutschland. 
Von Dr. Karl Wassmannsdorff. (T. 1887.)

24. Stellen aus GutsMuths’ eigener Beschreibung seines Lebens vom 
Jahre 1832, ipit Anmerkungen von Dr. K. Wassmannsdorff. (J. 1888.)
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25. Guts Muths, der letzte der Philantropen, eine Bhapsodie von Ad. 
Diesterweg aus dem Todesjahre Guts Muths’. Von Dr. Karl Wassmanns- 
dorff. (J. 1888.)

26. Guts Muths, Jeau Paul und Aug. Herm. Niemeyer. Von Dr. K. 
Wassmannsdorff. (J. 1889.)

27. Wann hat Guts Muths sein Buch von 1793 ausgearbeitet? Wanu 
Vieth seine „Encyklopedie der Leibesubungen?“ Von Dr. K. Wassmanns
dorff. (J. 1890.1





GYMNASTIK
FUR DIE

JUGEND.

ENTHALTEND

EINE

PRAKTISCHE ANWEISUNG
ZU

LEIBESUBUNGE N.

EIN BEITRAG ZUR NÓTHIGSTEN VERBESSERUNG DER 
KÓRPERLICHEN ERZIEHUNG.

VON

GUTSMUTHS
ERZIEHER ZU SCHNEPFENTHAL.

Ihr lehrt Religion, ihr lehrt sie Biirgerpflicht, 
Auf ihres Kórpers Wohl und Bildung seht ihr nicht.

SCHNEPFENTHAL,
IM VERLAGE DER EUCHHANDLUNG DER ERZ1EHUNGSANSTALT.

1793-





SR. KONIGLICHEN HOHEIT

FRIEDRICH
KRONPRINZEN von DAENEMARK

DEM 

VERTHEIDIGER DER MENSGHENRECHTE 

AM

BELT UND SENEGA

GEWIDMET.

Durchlauchtigster Kronprinz!

Gnadigster Herr!

Der erhabenen Hand, welche mit menschenfreundlicher 
Milde die Fesseln der Selaverei im Norden und Siiden zer- 
brach, darf man hoffnungsvoll ein Buch uberreichen, das fiir 
die Absehaffung einer Sclaverei geschrieben ist, in dereń Fesseln 
ein grober Theil der cultiviertesten Menschheit schmachtet. Ent- 
nervende Verzartlung. luxuriose Weichlichkeit ist ihr Name. 
Mit dem Gefiihle der ungeheucheltsten Ehrfurclit bin ich 
lebenslang

Ewr. Kbniglichen Holieit

Unterthanigster,

der Verfasser.





SR. HERZOGLICHEN DURCHLAUCHT

ERNST
REGIERENDEM HERZOGE ZU SACHSEN GOTHA

UND ALTENBURG ETC.

DEM

FREUNDE DER JUGEND
UND DEM

BEFORDERER ALLER VERNUNFTIGEN ERZIEHUNG 

GEWIDMET.

Durchlauchtigster Herzog!

Gnadigster Herr!

Unter Ewr. Durchlaucht sanfter Regierung und tha- 
tiger Unteistutzung gedieh die Anstalt, in der ich seit acht 
Jahren lebe; gedieli die Kunst, welche die Wangen unserer 
Jugend mit Gesundheit fftrbt. Dureh die gnadigsten Auberungen 
des Beifalls, womit Ewr. Durchlaucht oft die hiesigen jugend- 
lichen Ubungen belebten, wurde ich bei meinem Unternehmen 
angefeuert. Mit dem innigsten Gefuhle des Dankes ubergebe 
ich Ewr. Durchlaucht meine Arbeit und bin mit tiefster Ehr- 
furcht und landeskindlicher Ergebenheit

Ewr. Durchlaucht

Unterthanigster,

der Verfasser.





V o r r e d e.

Die Hauptabsicht der Erziehung ist schon seit Jahrhunderten, 
dass eine gesunde Seele im starken, gesunden Korper sei. Wie 
kommts denn aber, dass wir die Ausbildung des letzteren ge- 
meiniglich vergessen, ungeachtet wir mit unwidersprechlicher 
Gewissheit wissen, dass den Schwachen, Kranklichen und Siechem 
dass den Weichling und Verzartelten nichts, garnichts, weder 
Geld noch Ordensband, weder Gelehrsamkeit nocb Tugend, vor 
den bejammernswiirdigen Folgen schtitze, die aus seinem Zu- 
stande fur ihn entstehen? — Dein Sohn erbe von dir nichts, 
bilde sogar seinen Geist nur sparlich, aber verschaffe ihm einen 
gesunden, starken, behenden Korper: er wird dich einst segnen, 
wenn er, sei es auch am Pfluge oder durch den schweren 
Karst, am AmboBe oder durch den Hobel ermudet, sein einfaches 
Mahl geniefit; bilde seinen Geist bis zur hochsten Staffel, aber 
vernachlassige seine korperliche Gesundheit, Kraft und Behen- 
digkeit: und er, ein verzarteltes, leidendes, elendes, unbehilfliches 
Geschopf wird sich einst, — und wenn du ihm Friedrichs 
Schatz hinterliefiest — beim Glanze seiner Kenntnisse, beim 
Schimmer des Ordensbandes und im Weihrauche des Thrones 
selbst, deiner mit schmerzlichem Gefiihle erinnern und deiner 
Erziehung fluchen. Gelehrsamkeit und die feinste Verfeinerung 
verhalt sich gegen Gesundheit und Kbrpervollkommenheit wie 
Luxus gegen — Bediirfnis. Ist denn folglich unsere Erziehung 
wohl nicht ein verkehrtes Ding, wenn sie auf Luxus losarbeitet 
und dartiber des wahren, grofien Bediirfnisses vergisst?— 
Dieser Gedanke — O, móchte er doch endlich einmal nicht 
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blofi ganz gefasst und beherziget, sondern auch uberall in der 
Erziehung praktisch gemacht werden! — liegt meiner Arbeit 
zugrunde. Ihr Gang ist einfach und aus der am Ende ge- 
gebenen Ubersicht leicht zu erkennen.

Es ist mir wohl bekannt, dass eine echte Tbeorie der 
Gymnastik auf physiologische Griinde gebaut und so die Praxis 
jeder einzelnen Ubung derselben nach den individuellen Korper- 
beschaffenheiten abgewogen werden sollte. Diese Vollkommen- 
heit suche man in meiner Arbeit nicht; denn sie ist nur auf 
getreue Erfahrung einer achtjahrigen Praxis gebaut, die mich 
iiberzeugte, dass Gymnastik zur Erziehung nothwendig, und dass 
sie so, wie ich sie hier gebe, in ihren einzelnen Ubungen fur 
Korper und Geist der Jugend nicht etwa bloB unschadlicli, 
sondern auch aufierst ntitzlich sei. Oft hat mich allerdings der 
Gedanke beunruhigt, dass mein Buch jener Vollkommenheit 
entbehren und blofi auf Empirismus gebaut sein sollte; allein das 
vollkommenste Ding bleibt wahrhaftig unbrauchbar, wenn es 
nicht nach Ort- und Zeitumstiinden berechnct ist, und ein solches 
wiirde man im Grunde verlangen, wenn man eine griindlich 
physiologische Gymnastik forderte. Gesetzt, der gelehrteste Arzt 
in Europa ware zugleich Erzieher, tibte seine Zoglinge nach 
den besten medicinischen Einsichten und schriebe eine vollkommen 
physiologische Gymnastik, wer sollte sie denn gebrauchen? Ist 
es denn nicht hochst einleuchtend, dass sie nur von solchen 
Erziehern auf die Jugend im allgemeinen und ganz besonders 
auf jedes Individuum derselben angewendet werden konnte, 
welche jene medicinischen Einsichten ganz besaBen? — Ware 
sie denn brauchbar, solange unsere Erzieher statt der griind- 
lichsten Medicin Theologie studieren? —Was will den folglich 
die Forderung einer auf Pliysiologie und Anatomie gebauten 
Gymnastik sagen? — Ist sie denn nach Ort und Zeit berechnet? 
— Ich kann nicht entscheiden, wie weit sich die physiologischen 
Kenntnisse der alten Griechen erstreckten; aber soviel ist sehr 
bekannt, dass sie iiberhaupt erst spater medicinische Kenntnisse 
hinein trugen, nachdem sie schon durch eine lange Praxis von 
dem Vortheile und Nutzen gymnastischer Ubungen fiir die 
Jugend und die ganze Nation iiberzeugt worden waren.
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Die drei Abtheilungen dieser Arbeit entbalten alles, was 
ich versprochen habe, namlich alle eigentlichen gymnastischen 
Ubungen. Ich liatte mir vorgesetzt, mehr zu leisten, namlich 
auch die besten, zweckmaBigsten freien Spiele der Jugend zu- 
gleich mit zu beschreiben; aber mein Wille wurde durch den 
Raum beschrankt. Bin ich so gliicklich, den Beifall des Pu- 
blicums zu erhalten: so soli in der nachsten Oster- oder Michael- 
messe eine vierte Abtheilung dieses Buches erscheinen, 
welche alle zweckmabigen Spiele enthalten wird.

Mit warmen und von dem Gegenstande innig durchdrun- 
genem Herzen schrieb ich diesen Versuch, mit willigem nutze 
ich in der Folgę jede Bemerkung, die mir freundschaftlich da- 
riiber ertheilt wird. — Schnepfenthal bei Gotha, Sept. 25. 1793.





Erste Abtheilung.

Lieberkiihn:
Sein Geist verwelkt, wenn ihr 

den Korper vergesst, und sein Herz 
wird siech, wenn ihr es mit lauter 
atherischen Speisen nahrt; baut alle 
seine Krafte an, dass eine der an- 
dern diene.
.,Kleine Schriften“, herausgegeben von 

Gedicke. S. 79.

I. Abschnitt.

Wir sind schwdchlich, weil es uns nicht einfallt, dass wir 
stark sein kónnten, wenn wir wollten.

Wenn wir jetzt nicht mehr so gesund und kraftvoll sind, ais 
unsre alten Vorfahren, so liegt die Scliuld blofi an — uns, aber 
gar nicht an der Natur. Ist dies der Fali, so kommt es groBten- 
theils nur auf uns an, uns aus dem Schlummer unserer Krafte 
herauszureiBen — und wieder wilde German en zu werden? — 
Lieber Frager, du verwechselst Gesundheit und kórperliche Kraft 
mit roher Wildheit. Kann denn der cultivierteste Menscli sieli nicht 
den physischen Yollkommenheiten des Naturmenschen nahern, ohne 
in seine Wildheit zu verfallen? — So kommt es, meine ich, bloB 
auf uns an, unsre Jugend zu dem Grade korperlicher Festigkeit 
und Dauer zu bringen, der in unserer biirgerlichen Gesellschaft 
moglich und niitzlich ist. — Um unsre Schuld anscliaulicher zu 
machen, lasst uns folgende Parallele ziehen.

Das harte, riistige Weib des alten Germanen gebar oft auf 
freiem Felde unter der Arheit. Sie wusch ihre geliebte Burdę im 
nahen Bache und wickelte sie in kilhle Blatter. So war die freie 
heitere Natur das Wochenbett. Oft wurde die Feldarbeit gar noch 

Gut smuths , Gymnastik fflr die Jugend. 1
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fortgesetzt. Das Baden und Untertauchen des zarten Weltbiirgers, 
der soeben das Licht der Welt erblickte, war vielleicht Probe 
seiner Gesundlieit, gewiss Abhartung seines zarten Kbrpers. Die 
Mutter selbst saugte das Kind, nicbt die Warterin. Gestarkter lag 
es nackt und bloB am kuhlen Boden und lernte allmablich den 
Gebraueh seiner Glieder. Diese freie Selbstiiberlassenheit musste 
die wohlthatigsten Folgen fiir den Shugling haben; nichts hinderte hier 
seine anfangs geringen, bald starkern, bald bedeutendern Bewegungen.

Ganz ahnlich ist die erste Behandlung der Kinder unter den 
jetzigen Naturv61kern. Sie ist zu bekannt, ais dass ich mit Reise- 
beschreibern davon erzalilen diirfte. Nur eins, was mehrere derselben 
anmerken, darf ich nicbt iibergehen, es ist die Bemerkung, dass 
mail liochst selten verwachsene Personen unter ilmen antrifft.

Das Knablein wuclis zum Knaben und begleitete nun sclion 
den Vater auf die Jagd; Reiten, Jagen und Waffenubungen und 
mit ihnen die frische, unverdorbene Luft stiirkten seine Krhfte, 
segneten seinen Sclilaf, sein Wachsthum, bescliaftigten seine Seele, 
stalilten seinen Muth, seine Standhaftigkeit, verbannten alle Weicli- 
lichkeit. Er bliihete zum Jiinglinge. .Tene Spiele wurden ernste 
Beschaftigungen, die sein Beruf ihm hieB, und so vollendete sieli 
der Jiingling zum starken, gesunden, lieroischen Mannę.

Ganz einfache Kleidung von Thierlihuten bedeckte den nackten 
Kbrper nur zum Theil; nur tiber den Riicken herab hieng die Haut 
des Thieres. Erst spater fiengen die Reichen an, zu schneidern und 
ihre Kleidung den Gliedern mehr anzupassen. Ein groBer Theil 
des Leibes blieb dem Zugange der starkenden Luft offen. Ihr Kopf 
ward nie bedeckt, oder nur dann, wann sie, zum Schrecken der 
Feinde, den Kopf der Thierhaut iiber den ihrigen zogen. Schenkel, 
Kniee und Beine waren es lange Zeit. auch nicbt.

Ihre Speisen waren einfach;*)  am meisten aus dcm Tliier- 
reiche, gebraten, gekocht, oft ganz roli.

*) Cibi simplices, sine apparatu, sine blandimentis expellunt famem. Tac.

Ganz ahnlich erzog man das weibliche Geschlecht. Eben die 
frtihe Gewóhnung zur frischen Luft, zu halber Bedeckung des Leibes, 
zum Bade, zur Handarbeit, zum Landbau, der ihm ganz iiberlassen 
war. Alles dies waren die natfirlichsten Abhartungsmittel gegen die 
Banglichkeiten und Schmerzen der Geburtsstunde. Eben so naturlich 
war die moralische Erziehung; elterliches Beispiel leitete die Kleineu; 
milndliclie Tradition war die Lehrerin der wenigen wissenschaftlichen 
Kenntnisse, die man gesammelt hatte.
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Freie Luft, freie haufige Bewegung und Arbeit in derselben, kaltes 
Bad, wenig verlilillende Kleidung, einfacłie Nahrung,

das waren folglich die Mittel, durch welche der jungę German Ge- 
sundheit und Starkę, Gewandtheit und Dauer des Kbrpers, Stand- 
haftigkeit und altdeutsche Treue, Muth und Gegenwart des Geistes 
errang.

Jetzt ein paar Blicke auf unsre Erziehung. Ich will getreu 
sein, nichts vergroBern; denn der Abstieh wird von selbst deutlich 
auffallen. Graues Vorurtheil bewillkommnet den neuen Ankbmmling. 
Es steht da bei seinem Eintritte, in Gestalt der Kindermuhme, zittert 
vor Hexenfurclit und gebietet — Schwachung! So sinkt der jungę 
Weltbiirger vom Mutterleibe in warme Bader, in Federbetten. Man 
hehandelt ihn ais einen Todkranken; soli er da wohl nichts von 
seiner Gesundheit verlieren? Arzneien vergesellschaften sich dann 
natiirlich schon mit der Muttermilch; seine kleinen, so leicht zu 
verderbenden Glieder werden gefesselt;*)  man verderbt sie ihm oft 
genug, um sie ihm nicht zu verderben; sein ganzer kleiner Leib 
liegt, der kiihlern Luft beraubt, in einem Dunstbade seiner eigenen 
Atmosphare. Wer wagt es, diese entsetzliche Schwachung der Haut, 
der Muskeln, der Glieder zu verhindern; wer wagt es, den kleinen 
German allmahlich, aber bald, am Baclie, am kiihlen Quell durch 
Waschen zu stiirken, durch ktihle Lebensluft lebendiger zu machen? 
Wer, ihm seine Freiheit, nur auf weicliem Lager, ohne Hinderung 
zu gbnnen? — Niemand.**)

*) Diese absclieuliche Gewohnheit nimmt ab. In Deutschland? — Oda 
ist es gewiss kaum noch der Rede wert. Aber wohl in England. Und die 
Folgę davon — mocliten sie doch alle Miitter wissen und beherzigen — ist Ab- 
nahme, betrachtliche Abnahme der Sterblichkeit in dieser Periode der Kindheit, 
wie die Mortalitatslisten beweisen.

**) Ausgenommen manche Familien, die unter der Leitung besserer Ein
sichten und weiser Arzte dem Vorurtheile Trotz bieten. Ich selbst bin Zu- 
schauer von dem fast taglichen Baden eines weiblichen Sauglings gewesen, der 
wenige Tage nach der Geburt das kalte Bad an der Quelle selir gut vertrug 
und im October, wo es morgens schon Eis gab, 6 Wochen alt, sich vortrefflich 
munter dabei befand.

1*

Nun folgt die Zeit des Tragens im Arme. Anstatt den SHug- 
ling frei hinzulegen und ihn seinen eigenen Bewegungen, unter 
achtsamer Wartung zu tiberlasseu, wickelt man ihn in Miintel und 
trśigt ihn; anstatt ihn allmahlich die Vorbereitungen zum Gehen- 
lernen machen zu lassen, verfahrt man lieber methodiscli und lehrt 
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ihn in der Folgę das Gehen durcli iibelgewahlte Mittel. *)  Ist es 
nicht in dem ersten Jahre, dem Scheine nach, vollig darauf angelegt, 
die Krafte des Kindes, welclie sich so gern entwickeln mochten, 
zu unterdriicken, und ist es ein Wunder, dass eine Menge ver- 
kruppelter Personen es durch Auferziehung werden?

*) Das Tragen lasst sich freilich nicht ganz vermeiden, aber dass man 
es, zum Nachtheil der eigenen Bewegnng des Kindes, ubertreibt und sehr un- 
vorsichtig dabei verfahrt, ist bekannt. Das Erlernen des Gehens fangt man 
haufig zu friih, allgemein ohne Vorbereitung an, welche die Natur des 
Kindes erfordert. Ohne alle yorherige Ubungen, stellt man das Kind, welches 
sich bisher fast bloB leidentlieh verhielt, auf seine schwachen FiiBe. Schon 
Plato tadelt dies. Er will, dass die FiiBe erst stark genug werden, die kleine 
Last ohne Schaden zu tragen.

'*) Ich erinnere hier an des Hofrath Fausts: Mittel den Geschlechtstrieb 
der Menschen in Ordnung zu bringen.

***) Von der Gesundheit der Gelehrten, iibersetzt von Fuefilin. Ziirich 1768. 
8. 114.

Das Knablein wird zum Knaben, ganz besonders bat ihn noch 
die zartliche Mutter im Schutze, sein Aufenthalt ist hauptsachlich 
die Stube, wenigstens im Winter, Man formt ihn bald zum kleinen 
Mannę; die Beinkleider gewahren ein Familienfest**),  die Pelzmutzen 
noch weit und breit die schónste Weihnachtsfreude. Man yermummt 
ihn von oben bis unten hin, sein Lager ist ein erhitzendes Feder- 
bette, seine Speise die gemischte Nahrung der Erwachsenen, Praser- 
vative und Reinigungsmittel werden — — die Stiitzen seiner Ge- 
sundheit.

Jetzt wiire der Zeitpunkt da, wo man seinen Kbrper, sei er 
auch noch so żart, den grófiten Theil des Tages hindurch im Freien, 
bei Hitze und Kalte, im Windę und Regen uben, ihn gegen den 
Einfluss der Witterung abharten, seine Glieder durch angelegentliche 
Ubungen, durch Gehen, Laufen, Springen, Werfen u. s. w. starken, 
in seiner Seele die Keime des Muthes, der Unerschrockenheit, der 
Thatigkeit und des Denkens iiber Gegenstande der Natur hervor- 
locken sollte; aber wie wcnige Eltern machen sich dies zur Pfliclit! 
Die Natur will gern bis zum vierundzwanzigsten Jahre nicht blofi 
fiir die Seele, sondern auch fiir den Kbrper wirksam sein; wir 
hindern sie in diesem letzten Geschafte, und geben uns alle Muhe, 
sie, so viel ais mbglich, nur auf das er ster e zu beschriinken. „Sie 
ist nicht im Stande zwei schnelle Entwicklungen zu gleicher Zeit 
mit gutem Erfolge vorw;irts zu bringen,“ sagt Tissot***);  ich setze 
hinzu, deswegen, weil diese beiden so sehr im Widerspruche stehen. 
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In Languedoc war einst ein Kind, das im 6. Jahre schon die 
Leibesgestalt eines gro Gen Mannes hatte. Die Memoires der Pariser 
Akademie der Wissenschaften reden von ihm. Hier hatte die Natur 
Alles fiir die Entwicklung des Kbrpers gethan. Aber wie gieng es 
mit dem Geiste? Er blieb der Geist des sechsjahrigen Kindes — 
wenn wir aber diesen allein bilden, so gehts umgekehrt mit dem 
Kórper so. — Wie wenige Eltern kónnen es wegen ihrer Geschafte; 
wie wenige wollen es, weil es in ihren Augen mit der feinern Lebens- 
art nicht vertriiglich ist. Hatten wir dftentliche Platze, wo sich die 
erwachsenere Jugend, unter Begiinstigung des Staats, durch rasche 
Spiele, durch mannliche Dbungen Kbrperfestigkeit und Mannsinn 
fiir die Zukunft errange: so waren sie die schbnsten Schauplatze fiir 
die zartern Knaben der Stadt und des Dorfes. Sie sind nirgends 
zu finden!

Das Knablein hebt indes an, gelehrt zu werden; es hat zu 
kbrperlichen Ubungen nun keine Zeit mehr. Es lernt das a b c, 
das Lesen und gelit schon mit spanischen Schritten auf die Wissen
schaften los, ehe noch der sechste Geburtstagskuchen gebacken ist. 
„Man verlangt schon anhaltenden FleiB, und der ist fiir die Kind- 
heit tbdtlich; man will Wunder schaffen und am Ende werden 
Nar ren daraus."*)  Unsere besten Erzieher liaben gegen die zu 
friihe Anfiihrung zur Gelehrsamkeit geeifert, aber nur noch wenige 
Eltern haben darauf gehbrt. — Bald geht es nun zur Schule, zum 
Latem u. s. w. — Diese neue Erziehungsperiode steht mit dem 
vorigen in vollkommener Zusammenstimmung; Alles beabsichtigt 
nur Bildung der S e e 1 e, gleichsam ais ob wir keinen Kórper 
hatten. Und doch hangen wir gewbhnlichen Menschen, aber ganz 
vorzugsweise wir Verfeinerten, unglaublich viel von ihm ab; 
der eisenfesteste Stoiker, der den Schmerz nicht kennt, der sein 
zerschmettertes Bein mit Kalte und Gleichmuth beraisonniert, sagę 
uns was er wolle; wir gewbhnlichen Menschen sehen ihn an, ais ein 
Phanomen und wollen fast durchaus nur — — was der Kórper 
kann. Wie soli er denn aber kónnen, wenn wir ihn nicht iiben? 
Lassen wir den Saugling bis zum zwanzigsten Geburtstage in seinen 
Windeln liegen, so hatten wir dann ein ohnmaclitiges Monstrum, 
einen zwanzigjahrigen Saugling, der weder stehen noch gehen kónnte, 
und das bloB aus Mangel an — Ubung. — Jedoch wieder ins Gleis.

*) Tissot a. a. O.

Unsere Schulen beschaftigen sich mit der Bildung des Kbrpers 
beinahe durchgehends im Geringsten nicht, und das mit vollem Rechte; 
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denn ihr Plan bringt es nicht mit sich. Aber das ist ebenun- 
verzeihlich, dass er es nicht mit sich bringt, das ist eben 
ein bóses Zeichen, dass Niemaud in dem Begriffe Schule die Idee 
von Korperbildung findet.

Wir verlassen diese Anstalten und werfen unsern Blick auf 
die ubrige jungę Welt. Die Schule ist geendigt, wenigstens sechs 
Stunden haben die Knaben gesessen, wie wird der ubrige Theil des 
Tages angewendet? Sehr verschieden.

Ein Theil, der von Natur muntern Temperaments ist, sucht 
sich dann zu erholen; aber er ist sich gewbhnlich selbst uberlassen. 
Wahlt er kbrperlichc Ubungen, so sind sie nur gar zu oft fiir Ge- 
sundheit und Leben gefahrlich. Wie viel jungę Menschen auf diese 
Art verkriippeln, oder gar ihren Tod finden, ist bekannt genug. *)  
Uberdem ist liierbei der Zweck bloG Zeitvertreib, nicht Kórperiibung 
unter sorgsamer Leitung. Demungeachtet wird man finden, dass 
Knaben dieser Art immer die aufgewecktesten, unbefangensten, 
muthigsten, starksten und gelenkigsten sind.

*) Wie viel verungliicken nicht allein schon bei dem Baden, wie mancher 
ertrinkt bei dem Eislaufen, beschadigt sich durch Feuergewehr! Mir ist der 
Fali bekannt, dass Knaben, um sich im Springen zu iiben, iiber einen Stock 
wegsetzten, den sie mit dem einen Ende in dem Boden befestigt hatten.

Ein anderer Theil, der an Kenntnissen Gesclimack findet, be- 
schiiftigt sich mit den aufgegebenen Schularbeiten, die oft nicht 
gering sind und viel Zeit erfordern. So vergeht fast der ganze 
Kest des Tages unter Stillsitzen. Wie kann sich da der jungę 
kraftvolle Kifrper entwickeln?

Eine gróBere bequemere Anzahl verschleudert diese Freistunden 
in angenehmer Geschiiftslosigkeit, bei Besuchen, Vergniigungen im 
vaterlichen Hause, bei bffentlichen Feierlichkeiten, unter Gesprachen, 
albernen Erzahlungen oder fader Lectiire. Viele sind von Natur 
langsam, in ihren Gliedern und in ihrem Geiste sitzt schon lahmende 
Tragheit des hohern Alters, sie verschlummern und yerspeisen die 
edle Zeit des Aufkeimens und Bllihens. Diese fasse man und 
wecke sie korp orlich, vielleicht gliickt es, ihre Seele 
unter der Kbrpermasse hervor zu ziehen.

So tritt der Knabe ins Jiinglingsalter. Er wird die Stimmung 
mitbringen, die er im Knabenalter erhielt. Sein bliihender Kbrper 
verlor, nur gar zu oft schon mit dem sechsten Lebensjahre, die 
Eosen von den Wangen. Speise und Trank, sitzende, eingeschlossene 
Lebensart welkten sie; oder wenn er auch gesund ins Jiinglingsalter 
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tritt: so ist sein Kórper am Ende desselben doch selten, was er 
sein sollte, ausgewachsen, aber nicht ausgebildet, groB, aber nicht 
kraftvoll; Alles hat die Natur gethan, er nichts. Und was 
thun denn die Eltern?

Die V ornehmen sehen nur auf Eleganz im Anstande und auf 
Gesundheit. *)  Mit dem sechsten Jahre des Knaben erscheint daber 
der Tanzmeister, lehrt die Positionen u, s. w. Es ist aber ein sehr 
groBei- Unterschied zwischen Tanzen lernen und Ausbildung des 
Kórpers, zwischen zierlicher Haltung und Nervositat desselben, 
zwischen dem zaghaften Geiste des jungen Elegants und dem mann- 
lichen Wesen des deutsch sein sollenden Jtinglings. Ich liebe das 
Tanzen, aber dennoch gesteh ich, dies pedantische Abmessen der 
Schritte auf ebenein Boden, oft mit siiBer, schmelzender Leidenschaft 
verbunden, leistet ais Kdrpertibung zur Erreichung eines hóhern 
Zweckes, zur Erreichung dessen, was wir kurz Mannheit nennen 
wollen, wenig oder nichts, und ist oft der Gesundheit des Kórpers 
und der Seele durch Nebenumstande sehr nachtheilig. Móchte man 
es doch, ais Zeiclien der Heiterkeit und Freude, fiir Knaben und 
Jiinglinge etc. mit Bebutsamkeit nutzen.

*) Doch darf sie nicht zu deutlieh bliihen, weil es zu bauerisch aussieht, 
ein Paar volle rothe Backen zu haben. Sollte man wohl glauben, dass viele 
Eltern ihre Kinder inne halten, damit Luft und Sonne ihre Haut nicht ver- 
farben. Besonders gilt dies vom weiblichen Geschlechte; aber „La delicatesse 
n’est pas la langueur, et il ne faut pas etre malsaine pour plaire. Emile p. 213.“

Das Fechten ist an sich eine vortreffliche Ubung, es starkt 
den Kórper, macht muthig, ist aber nur in spatern Jahren anwendbar 
und steht mit dem bekannten point d’honneur in einer gefahrlichen 
Verbindung. Fast dasselbe gilt von dem lieiten; so sehr es dem 
mannlichen Charakter gemaB ist, so kann es doch nur dann erst 
genutzt werden, wenn die Entwicklung der Kórperkrafte iiber die 
Halfte gescliehen sein muss. Sehr wenige Eltern denken auf Vol- 
tigieren, denn fast durchgangig sieht man es, am haufigsten nur 
durch Hórensagen gestimmt, fiir eine sehr gefahrliche Ubung an, 
und doch ist es eine der schónsten, selbst fiir das Knabenalter.

Hier sind wir am Ende unserer gewóhnlichen Ubungen in 
vornehmen Iliiusern. Jeder Sachverstandige wird von selbst einselien, 
dass sie nicht viel mehr sagen, ais nichts; denn im Grunde bleibt 
ja nur noch das Tanzen tibrig, das aber nur dann und wann geiibt 
werden kann. Hatten nicht viele Knaben dieser Classe selbstgewahlte 
Ubungen, die ihrer natiirlichen Munterkeit entsprechen, und traten 
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nicht im Fortgange ihres Lehens mancherlei Umstande ein, die den 
Kórper etwas in Anspruch nehmen und jene weibische Erziehung, so 
viel es dann noch móglich ist, einigermaCen wieder gut machten: 
so wiirden unsere vornehmen Manner hałd ganz zu vornehmen 
Frauen werden; wir wiirden sie bald nur noch am Filettische, am 
Zeichenbrette, am Claviere sehen. Die stete weibliche Gesellschaft 
von Schwestern, Tanten, Cousinen, Kammerjungfern und Madchen, 
in der unsre vornehmen Knaben aufwachsen, farbt ab wie die 
Schminke; sie lernen bald den feinsten Ton, fiirchten sich vor 
Spinnen und Ungeziefer, bekommen Krampfe, Empfindsamkeit, 
Vap. . . — und gewóhnen sich an eine iiberzartliche Gesundheits- 
pflege, die sich fiir den Mann gar nicht schickt; Er hat im Staate 
das Seinige zu thun, zur angelegentliclien Pflege und Cur eines stets 
kranklichen Kórpers ist keine Zeit da. Es kann nicht fehlen, die 
iibertriehene Zartheit des weibliclien Wesens geht nur gar zu leicht 
auf das jungę mannliche Geschlecht iiber. Es ist ja der natiirliche 
Liebhaber jenes Geschlechts und bildet sich nach ihm so leicht, so 
gern, wenn die Gelegenheit zumal selbst in der Erziehung liegt. 
Rousseaus Gedanke:

„Quand les femmes deviennent robustes, les hommes le devien- 
nent encore plus“ *) ist eben so wohl im entgegengesetzten Sinne 
wabr. Wecken wir aber den mannlichen Sinn unserer Knaben 
schon in friiher Jugend, so kann der mannliche Charakter wieder 
der herrschende werden. Und damit, dacht ich, móchte jenem 
Geschlechte nicht wenig gedient sein.

Die arbeitende Volksclasse kann in der jetzigen Lagę der 
Sache, wo man nur óffentlich lehrt, aber nicht erzieht, fiir die 
kórperliche Ausbildung ihrer Kinder nichts thun. Die eben ge- 
nannten Ubungen sind fiir sie zu kostbar, mithin bleibt bis ins 
14., 16. Jahr alle Kórperbildung dem Zufalle iiberlassen, so lange 
die burgerliche Gesellschaft durch ihre Schulen nichts dafiir thut. 
Dass diese Selbstiiberlassenheit oft gefahrlich sei, hab ich schon 
ohen beriihrt.

Die armsten Stande scliicken ihre Kinder mit dem 10. und 
12. Jabre schon in Arbeit, um ihr Brot zu verdienen. Hier ver- 
richten sie oft die strafende Beschaftigung erwachsener Zuchthausler. 
Dies ist entsetzlich ! und doch ist es wahr! Kaum ist ein Zelintheil 
der sparlichen Geistesbildung vollendet und der Kórper etwa bis 
zur Halfte erwachsen: so entreiBt man um des Magens willen die arme

ł) Emile. a Deuxpont pag. 204.
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Jugend der Schule und versetzt sie in Sclavenarbeii. Wir schonen 
des jungen Rosses, satteln und spannen es nicht zu friih; aher 
diese Jugend ist haufig unverschont von niederdriickender Arbeit. 
Die ganze jungę Maschine leidet unter dieser zu friih aufgelegten 
Burdę; viele erwachsen nicht, sondern verwachsen, bekommen Leibes- 
schaden, oder lahmen auf immer alle Schnellkraft der Muskeln und 
werden steif. Wenn wir uns des Rosses erbarmen, sollten wir 
unse.re Augen gegen ein Elend verschliessen, das unsre kleinen 
Mitmenschen trifft ? Das sollte kein Staat zugeben; es muss mbglich 
sein, eine bliihende Gesellschaft zu bilden, ohne eine Menge Glieder 
derselben so mutliwillig zu verderben. *)

*) „Le travail precoce, auquel l’enfant du paysan est astreint, est un 
mai reel pour le pais. Par la meme que les familles sont moins nombreuses, 
et que plusieurs enfans sont tires tres-jeunes (oder auch erwachsen ais Soldaten) 
de la maison paternelle, ceux qui restent sont obliges de travailler, et mśmes 
a des ouvrages penibles, dans un age ou ils ne devroient dtre occupes 
que des jeux de 1’enfance. Ils s’usent avant l’age, ils n’acquierent jamais 
toutes leurs forces, ils ne font point leur crue, et l’on voit reunies des phy- 
siognomies de vingt ans a des tailles de douze ou treize etc. Tissot. Avis 
au peuple. Tome II. §. 396.

Andere beschaftigt man mit Spinnen, Spulen, Wollkratzen, 
Federreiben. Diese Arbeiten sind nicht Kórperiibungen; denn sie 
geschehen in Stuben, sitzend, und schaden, lange fortgesetzt, der 
Gesundheit.

Ich endige liier die kurze Ubersicht alter und neuer Erziehungs- 
art im Betracht der Kórperbildung der Jugend. Der Contrast 
zwischen beiden ist zu fiihlbar, ais dass ich nbthig hatte, die Parallelen 
naher zusammenzuriicken. Ich halte es fiir eben so iiberflussig, sie 
auf die Lebensart nach der Erziehung fortzuziehen, um hier den 
Abstich zu zeigen, der zwischen den jetzigen und eliemaligen 
Menschen stattfindet. Indes erlaube man mir noch folgende Be- 
merkungen. Es gibt zwei Fehler in unserer Erziehung und Lebens
art, welche sehr vieles zur Schwachung unserer jungen und er- 
wacbsenen Welt beitragen. Ich wiirde sie, da sie gar zu bekannt 
sind, nicht anfiiliren; allein ich kbnnte dann leicht in den Verdacht 
fallen, alle korperlichen Ubel aus einer einzigen Quelle, namlich 
aus Mangel an Ubung unserer Jugend ableiten zu wollen. 
Diese blinde Liebe zu der gewahlten Lieblingsidee ist Schriftstellern 
nur zu sehr eigen; Heinicke schob einst alles Elend der Welt auf 
das — Buchstabieren. Wollte Gott, es ware so, wie leicht kbnnten 
wir dann auf einem Scheiterhaufen unser Elend mit den Bucli- 
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stabierfibeln verbrennen. — Ich halte jenen Mangel an kórperliclien 
Ubungen zwar fiir eine Hauptursache, aber unsere luxuriósen 
lafeln so wie die Kleidung der Jugend sind bekanntlich sehr 
stark mitwirkende Nebenursachen. Ich werde mich httten, viel da- 
gegen zu sprechen; die mehresten Menschen denken nicht so philo- 
sophisch, sich aus Griinden das zu entziehen, was in ihren Handen 
ist und ihren Gaumen kitzelt. Selbst von der so guten, allgemeinei- 
werdenden Erziehungsmaxime, die Jugend vom Luxus im Essen 
und Trinken mehr und mehr zu entwóhnen, lasst sich zwar viel, 
aber bei weitem noch nicht Alles erwarten; denn wird sie alter, so 
erhalt sie doch dasselbe Luxusprivilegium, was die Erwachsenen 
haben. Jedoch ist durch jene Einschrankung schon viel gewonnen; 
die meisten Kranklichen verloren in jenem friihern Zeitraume ihre 
Gesundheit, denn Niichternheit in den friiheren Jahren trSgt fiir die 
spateren die ergiebigsten Zinsen. Nach der strengsten Forderung 
ware der gewbhnliche Grad von Einschrankung, und wenn sie auch 
fiir das ganze kiinftige Leben fortgesetzt wiirde, noch immer nicht 
stark genug und die vollkommenste Wirkung wiirde erst eintreten, 
wenn wir uns mit den Naturvijlkern zu Tische setzten. Allein ich 
mag sie nicht thun, nicht bloB weil selbst die weisesten Eltern es 
nicht ilber sieli vermogen, ihre Kinder von allen Suppen, von den 
haufigen warmen und gemischten Speisen zu entwóhnen, sondern 
weil allerdings auch manches Grillenhafte darin liegt. Dem ge- 
sunden Hungrigen, glaub ich, ist alles gesund, wenn sich 
MaBigkeit mit ihm zu Tische setzt. Wie sehr man aber nóthig 
liabe, mit der Ernahrung der Jugend behutsam zu sein und wie 
sehr es móglich sei, die schbnsten Eigenscliaften unserer Seele zu 
verspeisen, das mag uns ein alter weiser Arzt sagen. „Diejenigen, 
welche sich nicht iiberzeugen kónnen, dass die Nahrung im Stande 
sei, diese maBiger, andere ausgelassener, unkeuscli, viele niichtern, 
unternehmend, furchtsam, sanft, bescheiden, miirrisch zu machen, 
die mógen zu mir kommen, und von mir lernen, was sie zu essen 
und zu trinken haben; sie werden finden, dass sie zur Weisheit viel 
tiichtiger nnd zur Vervollkommnung der Krafte ihrer verniinftigen 
Seele weit geschickter sind, wenn ich durch dieses Mittel ihre Ein- 
sicht und ihr Gedachtnis werde gestarkt, wenn ich sie werde fleiBiger 
und weiser gemacht haben.“ *).

*) Galen. quod animi mores corporis temperamenta seąuantur. Cap. 3.
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Frisuren und steife Sonntagskleider etc. sind zwar, Dank sei 
es dem bessern Geiste unserer Erziehung, in allen nachdenkenden 
Familien abgeschafft; aber im Ganzen erscheint unsere Jugend doch 
immer noch viel zu frilh in der unbeąuemern Kleidung der Er- 
wachsenen, soli immer noch zu frilh die Rolle derselben spielen. 
Bei weitem der groBte Theil wird in Kleidung so verpackt, ais 
wenn die frische Luft, die unser ganzes Kbrpersystem so ungemein 
starkt, nicht zu sehr abgehalten werden kiinnte. Man vergisst es, 
dass unsere unbequeme oder zu sehr verhiillende Kleidung nicht 
bloB Haut und Muskeln ersclilaffe, sondern auch trMge und zu 
aller kbrperlichen Anstrengung unlustig mache. Wenige Eltern 
wagen es noch, ihre Kinder mit unbedeckter Brust und mit bloBem 
Kopfe gehen zu lassen. Selbst manche Arzte eifern dagegen ; 
und doch kann ich ihnen mehr ais 40 jungę gesunde Leute vor- 
stellen, die Jahr aus Jahr ein, Tag und Nacht, im Regen und 
Schnee, Windę und Sonnenschein ohne Kopfbedeckung und mit 
freier Brust gehen. „Das Mannsvolk weiB beinahe nicht, was es 
mit seinem Kopfe anfangen soli; iiberall anders eingehiillt und 
bedeckt, triigt es diesen bald in Turbane bald in Miitzen, bald in 
mannichfaltig aufgesttilpten Hilten etc. Nur der Petitmaitre erfand 
den rechten Platz fiir seinen Hut — unter dem Arme. . — — Ich 
will keine Satyrę schreiben und es ist mein wirkliclier Ernst, wenn 
ich dieser Erfindung die Beibehaltung eines Theils unserer Kriifte 
unter der vornehmen Classe zuschreibe11 *) **)  — Man sieht aber doch 
den Sonnenstich vom BloBtragen des Kopfes entstebn. Dies ist 
ganz unwahr; er entsteht nie vom BloBtragen, sondern durch Ent- 
bloBung des Kopfs, den man durch Versaumnis eines so natiirlichen 
Abhartungsmittels so blode erzog, dass er gleicli durch Kalte oder 
Sonnenstrahl Schaden nimmt.

*) Nach einigen Aufsatzen in dem bekannten Intelligenzblatte A n ze i g er 
entstehen vom BloBtragen des Halses — Krbpfe. Ob Tiirken und Polen wohl 
dieselbe Erfahrung gemacht haben?

**) Frank in seiner medicinischen Polizei. III. 732.

Fiinf Stiicke waren fiir unsere Jugendkleidung genug: Schuhe, 
Striimpfe, lange ungefiitterte Beinkleider von leichtem Zeuge, Hemden 
bis kurz unter die Hiiften, ein leichtes Kamisol.

„Wie die ziirtlichen Mtitter dies aufnehmen werden, lasst sich 
voraussehen. Was heiBt es anders, ais ihre zarten Kleinen ermórden, 
wenn man ihnen so mitspielt.“
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Locke erinnert mich durch diese Worte hiervon abzubrechen. 
Ich wiirde noch weiter gegangen sein; denn nie kann ich den riih- 
renden Anblick zweier fiirstlicher Kinder vergessen, die noch weni- 
ger bekleidet waren und sich, bei aller frtihen Geistesbildung, dem 
Zuschauer ais entztickende Beispiele einer musterhaften Leibes- 
Erziehung darstellten. *)

*) Walter Vaughan, Doctor nnd Physikus zu Rochester schrieb im 
vorigen Jalire „An Essay philosophical and medical, concerning modern Cloa- 
t.hing“ (philosophisch-medicinischer Versuch iiber die jetzige Art sich zu kleiden). 
Er hat dabei nichts geringeres zur Absicht, ais zu beweisen, dass die gewohnliche 
Art uns zu kleiden, nicht nur die natiirliche Form des Kórpers verderbe, 
sondern auch Ungeschicktheit, Kranklichkeit und Tod yerursache.

Schon diese Bruchstiicke sind hinreichend, es uns begreiflich 
zu machen, dass wir in Riicksicht auf Dauer und Kraft des 
Kbrpers nicht melir alte Germanen sein konnen, dass wir bei dieser 
erstaunlichen Abweichung von alter Erziehungsmethode unendlich 
weit hinter unsern rohen Vorfahren im deutschen Canada zuriick- 
bleiben miissen. Der Negersaugling, von europaischen Stiefeltem 
nach unserer Modę erzogen, sei es auch selbst am Senega, wird, 
den K&rperkraften nach, nie der Neger sein, der er durch Neger- 
erziehung geworden sein wiirde. Mit leichter Miihe konnen wir 
ihn zum zMrtlichen, schwarzeń Elegant machen, der das Wasser 
scheut, auf Anhohen schwindelt, heute den Schnupfen und morgen 
den Spleen hat. Ja jeder alte German von dem echtesten, gesun- 
desten Blute entsprossen, aber in eine jetzige biirgerliche Lagę ver- 
setzt, oder vielmehr in die Stube des Webers hinein geboren, wiirde 
nicht zum raschen, riistigen Krieger, sondern zum stillen, schwach- 
lichen Leine weber aufwachsen.

Unter diesen Umstanden klagen wir aber iiber den physischen 
Verfall des cultivierten Menschengeschlechts, iiber die Ausartung der 
alten kernfesten heroischen Natur, und auBern unsere Besorgnis 
iiber die immer schwacher und elender werdenden Generationen. 
Diese Klagen sind gerecht, waren sie doch eben so — beliut- 
s am.

Das, was einsichtsvolle Mhnner mit einer so groBen Leichtigkeit 
durchschauen, dass sie es einer naliern Entwicklung nicht wert 
halten, liegt dem groBen Haufen hinter einem Yorhange, der ihm 
nur darnmernde Lichtstralilen verg<5nnt. Begriffe wie Physisch, 
Natur, Abartung und dgl. fasst er gewohnlich nur dunkel und 
bildet sich gemeiniglich ganz falsche Yorstellungen daraus. Daher 
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wird er die Ausdriicke: die Mensclien sind gar nicht mehr so stark 
ais sonst, sie sind ausgeartet, sie haben gar die alten derben Naturen 
nicht mehr u. dgl. sehr leicht ganz falsch verstehen, er wird namlich 
die Ursachen davon nicht etwa bloB in der Lebensart der Eltern 
und Kinder, und in ihrer Erziehung finden; sondern sich verleiten 
lassen, die physische Verminderung unseres verfeinerten Geschlechts 
auf eine eingebildete Unthatigkeit der Natur zu schieben, die 
gar nicht mehr so wirke, wie sie sonst gewirkt habe. Jene Aus
driicke zieleń, nach seiner Einsicht, ganz deutlich auf Wirkungen 
der Natur; und die iiberspannten Vorstellungen, welche man sich 
von den alten Germanen so gern macht, weil sie etwas AuBerordent- 
liches in sich fassen, die Nachrichten von ausgegrabenen Riesen- 
gebeinen, das ehemalige hohe Alter und andere dergleichen Vorstel- 
lungen gewahren ihm den Beweis fiir seine Meinung. *)  Wenn namlich 
diese hohe Stufe der kórperliclien GróBe und Dauer jetzt 
nicht einmal mehr in den Yolksclassen zu finden ist, die sich, in 
Riicksicht auf Lebensart, unsern Urvatern nahern: so kann ja, 
schlieBt er: die Lebensart nicht allein Schuld sein, sondern vor- 
ziiglich die Natur.

*) Dergleichen Meinungen fanden von jeher viel Beifall. Beim Homer 
todtet Ajax den Epicles mit einem Steine, von dem der Dichter liinzusetzt: so. 
wie die Mensclien j etzt sind, wiirde ihn kaum ein Mann mit beiden 
Handen tragen kónnen. Nach den Lamaischen Religionsbegriffen wurden die 
friihesten Erdbewohner achzig tausend Jahr alt und waren von RiesengroCe. 
Alter und GroCe nahmen aber mit der Zeit ab, kamen bis aufs Gewbhnliche. 
und werden kiinftig immer mehr abnehmen. Dann wird das Pferd die Gro Be 
des Hasen haben und der Mensch zwei FuI3 hoch sein, aber im 5. Lebens- 
monate schon heiraten. Pallas I. Thl. S. 271.

Dieses Raisonnement bat zwei sehr schadliche Folgen:
1. Wir schieben die Siinden der weichlichen, wolliistigen und 

iippigen Lebensart der Eltern und die Folgen der damit iiberein- 
stimmenden Erziehung ihrer Kinder auf eine gewisse Unthatig- 
keit der Natur und gehen unsern gewóhnlichen Gang fort; wir 
unterwerfen uns der traurigen Nothwendigkeit, weil die Natur sich 
nicht zwingen lasse, uns wieder so hervorzubringen, ais unsere starken 
Urvater.

2. Wir verlieren dann das Zutrauen auf unsere physischen An- 
lagen und Krafte.
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Was soli in beiden Failen ans uns werden?

Es ergeben sich aus dem bisherigen fiir den Menschenfreund 
und Erzieher zwei sehr nothwendige Behutsamkeitsregeln:

1. Man auBere jene Klagen iiber den physischen Verfall des 
Menschen immer nur sehr bestimmt, man lautere die dahingehórigen 
Vorstellungen und bringe sie dann in Umlauf, ganz besonders bei 
der Jugend.

Man gestatte mir einen sclinellen Uberblick der hierher ge- 
horigen Hauptideen.

Der Mensch wird, was er ist, nicht bloB durch die Natur, 
sondern auch durch das Leben, das ist, durch tausend zufallige 
Eindriicke, die auf ihn wirken, von der Zeit an, da er noch ais 
erster Keim im tiefen Schlummer liegt, bis zum Grabę.

Die Gesetze der Natur sind unumstóBlich; oder sollten 
wir wohl zufalligen Ursachen die Kraft zugestehen, an den ewigen 
Gesetzen zu nagen, die zur Constitution der ganzen Weltmaschine 
gehoren? Zu welcher Abanderung wiirde dann das Ganze, zu welcher 
unwiirdigen Unstetigkeit sein fester Gang fortgerissen werden!

Die Natur bildet folglich noch mit eben der Kraft 
und nach eben der Form alle Geschbpfe, so noch heute 
wie sonst, und wir diirfen von unserer physischen 
Verschlimmerung nichts auf eine Abanderung ihrer 
Gesetze und ihrer Wirksamkeit schieben; sondern 
alles auf zufallige Ursachen, d. i. auf fehlerhafte Entwick- 
lung des Keims durch die Schuld der Eltern und Umstande, auf 
verderbende Erziehung, auf entnervende Lebensart und hier und da 
auf nachtheiliges Clima.

Diese zufalligen Ursachen kónnen zwar die Natur nie zwingen,* 
ihre Iłegeln zu vernichten und die Formen zu zertriimmern, nach 
denen sie von jeher bildete; aber sie doch an der Ausfuhrung 
ihrer Regeln in einzelnen Failen hindern.

Kann aber der zufallige Eindruck nur die Ausfuhrung des 
Naturgesetzes hindern: so ist ihm bloB Einfluss auf das Einzel- 
wesen, nie auf die Gattung selbst móglich; er kann nicht 
ganze Gattungen phantastisch umschaffen und die organisierte Natur 
wie die Schaubiihne umwandeln,

So ist alle Schwache des jetzigen verfeinerten 
Menschen nur individuelle Schwache, und selbst das, was 
wir Nacharten nennen, wenn Schwachen und Fehler der Eltern 



15

auf die Kinder iibergehen, ist nur fortgesetzte Wirkungdes 
zufallligen Eindrucks.

Je mehr folglich jene zufiilligen Ursaehen mit 
ihren Wirkungen weggcraumt werden, desto mehr 
bildet die Natur nach ihrer urspriinglichen Regel.

Dass dies Wegraumen aber mógł ich sei, zeigt uns die tkgliche 
Erfahrung, nach welclier wir oft starkę und grofie Kinder von 
schwachen und kleinen Eltern abstammen selien; sie beweist uns 
nSmlich, dass jene zufalligen Ursaehen und ihre Wir
kungen sehr wankelhaft seien.

Diese sehr oft vorkommenden Falle sind der gróBten Achtsam- 
keit des Erziehers und Arztes wert; so lange wir den Grund davon 
nicht eifrig aufzusuchen streben und uns durch die Ausdriicke: er 
oder sie artet nach dem GroBvater, der war schwach oder klein 
u. s. w. ais auf eine unabanderliche Nothwendigkeit berufen, sind 
wir mit unserer physikalischen Erziehung noch nicht weit. Fast 
móehte ich sagen, noch nicht so weit, ais mit der Zucht unserer 
Hausthiere, dereń Rassen wir durch FleiB oft in ganzen Landem 
zu verbessern verstelieu.

2. Wir miissen die iibertriebenen Vorstellungen von unseren 
alten Vorfahren, besonders den alten Germanen berichtigen, das ist, 
sie der Wahrheit gemaB ziemlicb weit herabstimmen.

Ob wir hierzu berechtigt sind, dies bedarf einer so umstand- 
lichen Erorterung, dass ich mich liier nicht darauf einlassen darf, 
sie ganz zu geben; docli móehte es wohl nicht undienlich sein, liier 
ein Paar Hauptmomente, Lebensdauer und GróBe, herauszu- 
heben, um zu zeigen, dass der jetzige cultivierte Mensch aus einigen 
Volksclassen, die im Freien arbeiten, den alten Germanen, unbitn- 
dige Wildheit abgerechnet, fast noch ganz gleicli sei. Bemerkungen 
dieser Art sind eher faliig, uns durch gestarktes Selbstzutrauen zu 
beleben, ais jene hohen, uns sehr demiithigenden Vorstellungen von 
der GróBe, riesenmaBigen Form und Dauer unserer Urvater; eher 
ais die wehmiithige Zerknirschung, mit welclier wir in alten Riist- 
kammern die groBen Schlachtschwerte und die sogenannten centner- 
schweren Riistungen anstaunen. Nur gar zu leicht schleicht sich 
Parteilichkeit in unser Urtheil, wenn wir den Muth und die Starkę 
jener Zeiten mit der Muthlosigkeit und Schwache unserer verfei- 
nerten, halbsiechen Volksclassen in Vergleichung bringen, 
und davon auf den allmahlichen Ruin der ganzen cultivierten Weit 
schlieBen.
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Piso Aquitanus, einer von Caesars edelsten Kriegern, kam ins 
Lager der Sueven, des riistigsten germanischen Yolkerstammes, der 
nach der Antwort, die er Caesars Gesandten gab, sich selbst gegen 
die Gbtter unttberwindlich hielt. Die blauSugigen Helden sammelten 
sich um ihn her. Ihr Anfiihrer der Sueven, ich bin zu euch ge- 
kommen, um, wenn ihrs erlaubt, die Ubungen eurer Reiterei mit 
anzusehen; sie sind, sagt man, unwiderstehlich, und eure Cohorten 
gleichen den Gebirgsstrómen. Man halt Rath, ist zweifelhaft, ob 
man dem Romer wohl eine Kunst zeigen solle, die man selbst gegen 
seine Nation schon gliicklich angewendet hatte. Jedoch man erlaubts. 
Piso kommt am nachsten Morgen. Die Krieger samrneln sich, die 
Ubung beginnt, man meint eine Feldschlacht zu sehen, und Piso 
urtheilt, mit einem Worte, verachtlich von suevischer Kriegskunst, 
der doch schon rbmische Cohorten unterlagen. Einheimische Sitten, 
rbmische Kunst verblendeten den Fremdling. Man speist, keine 
rbmische Malilzeit verdirbt den Magen, aber deutscher Gerstentrank 
lóst die Zungen. Piso fiihrt in seinen ungiinstigen Urtlieilen fort, 
lobt nur rbmische, tadelt nur deutsche Krieger, prahlt wie ein 
Thraso, und erklart endlicli, durch Widerspriiche erhitzt, alle Sueven 
fiir —H...ds..r. Da sprang ein junger riistiger Krieger auf. Das Gefiihl 
der Selimach belebte seine Faust. Sie reifit das Schwert lieraus, 
trifft bloB im Herausziehen des Gegners Nacken, und streckt so den 
Kopf des Romers in den Sand.

Man erzahle diese That dem Freunde des grauen Alterthums, 
dem Bewunderer des GroBen und HeldenmSBigen: er wird die nervige 
Faust des Sueven bewundern, die nur im Herausziehen den Rbmer- 
kopf des Hohnsprechers zu Boden schleudert; seine Phantasie wird 
ihn unter die lieiligen Eichen der Vorzeit entriicken, in die Ver- 
sammlung unserer gigantischen Urvater; er wird mit einem jammer- 
vollen Blicke auf unsere jetzige Welt sehen, die Eichen nicht melir 
so ehrwiirdig, die Manneskraft erloschen finden, und jene That etwa 
nur noch auf dem spasshaften Theater fiir moglich lialten. Jedoch 
kann ich ihm hinterher versichern, ihrer Einkleidung nach ist sie 

*— unwalir; denn sie geschali unter Friedrich dem II., von einem 
noch lebenden Officier gegen einen osterreichischen Generał. *)

Verzeihung fiir diesen Absprung! Er schien mir nbthig, um die 
Parteilichkeit zu vergegenwartigen, mit welcher der enthusiastische 
Bewunderer des Antiken die Vergangenheit dort und hier die Gegen- 
wart anblickt.

♦) Mir von einem sehr glaubwiirdigen Mannę erzahlt.
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Alle KraftauBerungen, die man in tausend Werkstatten und 
bei tausend Arbeitern in einer Ausdauer erbliekt, die selbst der 
rohe rtistige Naturmensch, ohne besondere Ubung, nicht erreichen 
kann, konnten vor seinen Augen da liegen: seine Phantasie wiirde 
doch alles das nicht in denselben entdecken kónnen, was in der 
rasehen kriegerischen Lebensart der alten Germanen sie mit einem 
Feuer belebt, das von den Altaren der Freiheit heruberflammt; sie 
wird in diesen niitzlichen und tlieils hóchstschweren und gefahrvollen 
Beschaftigungen einzelner Stande der arbeitenden Volksclasse nur 
elende Miihseligkeiten sehen, weil sie nicht von lauter AuBerungen 
der Freiheit und vom Wiehern des wilden Muthes, sondern von 
Bedachtsamkeit begleitet, und von biirgerlicher Ruhe begiinstigt 
werden. — — Jedoch zur Sache.

Lebensdauer.

Lasst uns die friihesten Zeiten iiberspringen, damit chronologische 
Zweifel uns nicht ąualen, Buffons anziehende Kraft der Erde nicht 
mit zu Hilfe genommeu werde, oder gar ein spasshafter Einfall uns 
verfuhre, das antediluvianische Menschengeschlecht an den lebens- 
kraftigern BrUsten der jungen, unerschopften Natur liinger ausdau- 
ernde Lebenskraft einsaugen zu lassen. Unser Lebensziel ist seit 
David nicht von der Stelle geriickt; es wfthrt 70 (man wird von 
selbst einsehen, dass ich von der ganzen europaischen Gattung rede), 
wenns hoch kommt 80 Jahr, und es soli, wenn die vom Wachs- 
thume hergenommene Regel wahr ist, nicht liinger dauern, so dass 
alle die Beispiele von sehr alten Mensclien, z. B. von Thomas 
Barre, der im 120. Jahre noch einmal heiratete, im 140. noch 
vor dem geistliclien Collegio erscheinen musste, und erst im 152. Jahre 
starb; von .Joh. Rovin, der erst im 172., von Peter Zorten, der 
im 185., von Camper, der zu Neus im vorigen Jahre im 112. Jahre 
starb, dass, sagę ich, alle dergleichen Beispiele — wovon ich noch 
sehr viele anfiihren konnte, fiir dereń Wahrheit ich jedoch nicht 
durchgehends stehen mbchte — nur ais Ausnahmen von der mecha- 
nischen Grundregel, auf welche sich unser Korperbau stiitzt, anzu- 
sehen sind.

Wir finden auf der ganzen Erde kein Volk, das uns an Lebens- 
alter iibertrafe, aber in den heiBen Erdstrichen nicht leicht Menschen 
von 70 bis 80 Jahren, und bei dem Neger das Greisenalter aufs 
fiinfzigste bis vierzigste herabgeriickt. Mit welchem Rechte kann 
man denn bei uns an Abnalim^sr^to^dauer glauben? — Unser

Gutsmuths, Gymnastik fiir '*** 11 2 
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Kórpergestell waclist etwa 20 bis 24 Jahre. Die Natur scheint, 
wenn wir von Pflanzen und Tbieren analog schlieBen wollen, die 
Zeit des Wachsthums fast zu einem Drittlieile der ganzen Lebens- 
zeit angeordnet zu haben, mitliin sind 70 bis einige 80 Jahre fur 
unsere Dauer auf diesem Planeten bestimmt.

Wenn aber diese Lebensdauer im Durchschnitte nur von dem 
geringern Theile erreicht wird, so liegt die Schuld nicht in Nach- 
lassung der Naturkrafte, sondern, eben so wie schon zu Davids 
Zeiten, in der Lebensart, das heiBt in Millionen Ursaehen, welche 
das Individuum friiher tbdten, ais es, um mich so auszudriicken, 
der Zuschnitt seiner Natur erforderte. Hier liegt immer ein so oder 
so verkleideter Mord, nicht N a tur zum Grunde. Eben derselbe 
Pall ist es, wenn von allen Gebornen die Halfte vor dem zehnten 
Jahre stirbt.

Diese wenigen kurz zusammengefassten Winkę werden uns mit 
Buffon zusammentreffen lassen. Man lese folgende Stelle in seiner 
Hist. natur. Tom. 4 de la vieillesse et de la mort; aber doch ja 
nicht anders, ais mit Riicksicht auf die ganze Gattung. „Wenn 
man iiberdem die Bemerkung macht, dass der EuropSer, der Neger, 
der Sinese und Amerikaner: dass der Policirte und Wilde, der 
Arme und Reiche, der Stadter und Landmann, Mensclien, die in 
jeder andern Riicksicht so sehr von einander abstehen, sich in diesem 
Punkte (der Lebensdauer) ahnlich bleiben, so dass Alle von der 
Geburt bis zum Tode dasselbe MaB, denselben Zeitraum zu durch- 
laufen baben; dass die Verschiedenheit der Rasse, des Climas, der 
Nahrung und Bequemlichkeit in die Lebensdauer keinen Unterschied 
bringt; dass die Menschen, welche rohes Fleisch oder trockene 
Fische, Sagu oder Reis, Cassave oder Wurzeln genieBen, eben so 
lange leben, ais diejenigen, welche sich von Brot oder gekiinstelten 
Gerichten nahren: wenn man dies bedenkt sagę ich: so wird man 
nur noch deutlicher einsehen, dass die Lebensdauer weder von Ge- 
wohnheiten, noch Sitten, noch Nahrungsmitteln abhange, dass nichts 
die mechanischen Gesetze (in Riicksicht der ganzen Gattung, die 
auf ewigen Naturgesetzen beruht) verrucken konne, welche die Zahl 
unserer .Jahre bestimmen, und dass man sie selten anders ais durch 
UnmaBigkeit oder Hunger abandern konne. “

GróBe: — GroB und klein sind relative Begriffe, sie be- 
ziehen sich immer auf ein MaB, welches der Gattung im allgemeinen 
zukommt. Ziehen wir es vom Ungewohnlichen ab, so werden 
jene Begriffe verschoben und unrichtig. Bebe, der 33 Zoll hohe 
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Zwerg des Kbnigs Stanislaus war klein; Bernhard Gili der 
120 Zoll kolie tiroler Riese grofi. Nacli Bebes Mafie sind wir 
alle Riesen, nach Gilis, Zwerge. Auch nicht die Spielart darf uns zum 
MaBe dienen, sonst waren alle Menschen Riesen, weil die Eskimos, 
mit ihren kleinen nórdlichen Briidern, kleine Mannerclien sind; oder 
sie waren alle Zwerge, wenn man sie nach Conrings und anderer 
gewahnten Riesenvólkern abmessen wollte. Eolglich keine Zwerge, 
keine Riesen, keine ausgegrabenen Elephantenknochen, aus denen 
man so gern Riesen zusammen setzte, sollen uns das Mafi hergeben, 
sondern nur die ganze Gattung. Lasst uns die Nationen in Ge- 
danken neben einander stellen *),  die mittelsten herausnehmen und 
von diesen das Menschenmafi entlelmen: so verschwinden alle Grillen 
von unserer vorgegebenen Kleinheit und zwergartiger Ausartung, — 
Wie in aller Welt konnte man diesen unumstoClichen Satz aus dem 
Gesichte lassen und unsere Leibesgrofie nur immer nach der, bis 
zur Fabel ubertriebenen Leibeslange der alten Germanen und neuen 
Patagonen beurtheilen ?

*) Einwendung: „dadurch lasst sich nichts beweisen; denn das ganze 
Menschengeschlecht ist nach und nach kleiner geworden.11 — Irre ich nicht, 
so kommt wirklich irgend wo bei Buffon etwas der Art vor. Dreitausend Jahr 
alte Mumien beweisen aber das Gegentheil.

Wir durclireisen unsere Erde, wir finden in den Lappen, Samoye- 
den, Ostiaken, Grbnlandern, Eskimos und in den Pesseraehs unge- 
stalte, fast nur 4 Schuli hohe Zwerge; in den Mallicollesen kleine, 
hagere, hassliche, affenSlmliche Geschopfe; in den Neuliollandern, 
Neuguineern, Neukaledoniern, in den Charlotten- und Hebriden- 
bewohnern kleine, unansehnliche Menschenkinder; die Grofie des weit- 
laufigen tatarischen Vblkerstammes sinkt unter die unsrige herab; 
der Siamer, der Malaye auf Sumatra, der Bewohner von Formosa, 
der Agypter, die zahllosen Negervblker Afrikas, der Hottentotte 
u, s. w, stehen an Leibesgrofie unter uns; der ganze Uberrest, der 
Mongole mit dem Sinesen und Indier, der Tunkinese, Timorliinder, 
Mindanaer, der Maur und Berber, der Nordamerikaner in seinen 
verschiedenen Stammen, der Brasilianer, der Bewohner der Marguisas- 
inseln, Teaukeas, der Freundscliaftsinsel, der Osterinsel u. s. w, 
stehen mit uns und den tibrigen Europaern Scheitel an Scheitel; 
kurz, ein sehr ansehnlicher Theil unserer Gattung in allen Himmels- 
strichen, diesseits und jenseits des Aeguators, in der alten und neuen 
Welt, steht an Grofie und kórperlichem Gelialte unter uns; der ganze 
grofie Rest hat mit uns Europaern namentlich mit uns Deutschen 

2*
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gleiches MaB zwischen 5 und 6 Schuh; selbst der Bewohner Canadas, 
des amerikanischen Germaniens, durch Clima erfrischt, durch Nahrung 
nicht karglich erhalten, durch kunstlose Erziehung abgeliartet, durch 
Jagd und Kriegsiibungen auseinander gearbeitet, nicht abgemergelt 
von Sorgen, nicht niedergedriickt von lastender Arbeit, ist groB — 
wie wir. Mit welchem Rechte will man es uns denn versagen, nns 
mit dem Mafie zu messen, das die Natur dem gróBten Theile unserer 
Gattung beilegte ? warum sollten wir wohl das MaB von ein Paar, 
grbBtentheils eingebildeten, Ausnahmen hernehmen ? warum will man 
uns neben den bewunderten Patagon und den immanen German 
stellen. Jedoch lasst uns einige Augenblicke neben sie treten und 
sehen, ob die Sache so sclilimm sei, dass wir zu einer Abart werden. 
Ich habe die wichtigsten Zeugen fiir die Griilie der Patagonen nach- 
gesehen. *)  Wir stellen das kleinste und groBte MaB neben einander. 
Jenes ist nach Bougainville 5' 5", dieses nach Wallis 5' 11 ", so 
bleibt fiir die Mitte 5 Schuh 8 Zoll pariser MaB.

*) Hier sind sie, da wo es nSthig war, auf franziisisches MaC gebracht:
Wallis fand die meisten 

nur einige
Bougainville fand sie wenigstens

— nur einige
— keinen iiber

Giraudais — wenigstens 
DuclosGuyot — wenigstens 
Carteret — die meisten

Will man nicht durchaus an Abbe Pernettys Grille hiingen 
bleiben, sondern jenen Gewalirsmannern folgen: so ist es wohl deutlich 
genug, dass die von Pigafetta bis auf 12 FuB ausgedehnten, von 
seinen Naclifolgern Scliouten, Frezier, Byron, Wallis auf 11, 10, 
8, 6 FuB verjiingten Patagons nun endlicli bis auf die gewiihnliche 
MenschengroBe eingekrochen sind, so dass Pigafettas Riesen nun 
ebensowohl zur Fabel gehoren, ais Commersons langarmiclite Zwerg- 
nation, die Quimos auf Madagaskar. Dass in jenem MaBe von 
5' 8" so etwas Ungewohnliches gar nicht liege, brauch ich wohl 
kaum hinzuzusetzen. Uberdem rechnete ich bei jenem grOBten 
und kleinsten Maafie mir selbst zum Nachtheile; denn das groBte 
hatten nur einige Patagonier, das kleinste nach Wallis und Bougain- 
ville die meisten. Eben deswegen, weil in ihrer Lange nichts Anf- 
fallendes ist, setzt Bougainville hinzu: „ihr auBerordentlich breit- 
schultriger Bau, die Grofie des Kopfes und die plumpen Glieder 

5' 51/," bis 6"
5' 11"
5' 5" bis 6"
5' 9" bis 10"
5' 10"
5' 7"
5' 7"
5' 10’/,".
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waren Schuld, dass sie uns riesenmaBig vorkamen.“ Es lag folg- 
lich nicht so wohl in der Grofie, sondern im derhen Bau; denn jene 
ist noch iiberall, nicht bloB in Ausnalimen da; unsere MittelgróBe 
ist ja 5' 4" bis 6" pariser MaB, und in den Staaten, wo man die 
GroBen nicht militarisch aussichtet, steigt sie dariiber.

Wir sind bei der Bestimmung der patagonischen Leibesgrofie 
so lange ungewiss geblieben, so lange bei wirklichen Angaben de 
MaBes befabelt; die Liige wurde selbst durch John Winters, des 
englischen Seefahrers, Versiclierung nicht vernichtet, nach welcher 
er keinen Patagon gesehen hatte, der die Englander an GrbBe iiber- 
troffen hiitte: mit welcher Sicherheit konnen wir wohl auf die An
gaben der Alten bauen, die den Auerochsen etwas kleiner angeben 
ais den Elephanten. *)  Die Ausdriicke groB, ungeheuer, uner- 
m e s s 1 i c h, wie sie beim Tacitus, ’j Polyan, 2) Caesar, 3) Herodot, 4) 
vorkommen, gewahren keinen bestimmten Sinn, sie tragen den Cha
rakter der Ubertreibung nur zu deutlich an sich. Sidonius Apol- 
linaris **)  gibt endlich ein bestimmtes MaB an. Vielleicht das 
einzige, was wir haben, es betragt vielleicht 6' 3" paris. MaB, und 
ist genommen vom Mittelmann oder von dem GrdBten? das 
wissen wir nicht; eine kleine menschliche Wahrscheinlichkeit spricht 
jedoch, das MaB sei wohl nicht nach dem kleinsten genommen. 
Hierzu kommt noch die Schwierigkeit, das rómische MaB zu be- 
stimmen. Man nimmt seine Zuflucht zu dem Grabsteine rómisclier 
Baumeister. Was kann das alles helfen, so lange man nicht weifi, 
w e r gemessen wurde.

*) Caesar de B. G. VI. 28. Uri sunt magnitudine pauio infra elephantos. 
x) de morib. G. 4. 2) Lib. 8. 3) d. B. G. IV. 1. 4) Lib. VI.

«*) Lib. VIII. epist. 9. ad Lamp. Carm. XII. ad Catull.
**♦). Nicht immer verbrannte man die Todten. Hummels deutsche Alterth. 

Cap. 19. §. 2. 3.

Lasst uns an den Grabem unserer ehrwiirdigen Voreltern mehr 
Gewissheit suchen.

Ein grofier Eichenwald, der von Eichstadt bis WeiBen- 
burg im Nordgau heriiberstreicht, der Uberresteines alten heiligen 
Haines, wo Druiden ihren religibsen Vortrag in rathselhafte Verse 
hiillten, so wie von jeher der Geist der Clerisei die simpelsten 
lieligionslehren in die staubiclite Hiille der Mystik wickelte; dieser 
Wald bewahrt in seinem SchoBe germanische Gebeine. ***)  Sie liegen 
in groBen Grabhiigeln, durch die Trockenheit des Bodens vor Ver- 
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wesung, wenigstens seit dem 6. Jahrhundert, geschiitzt, und sind 
folglich alt genug, um liier Beweiskraft aufiern zu kónnen. Sollten 
wir hier riesenartige Gebeine finden, so geb ich mich gefangen, 
bringen wir aber Knocheu heraus, wie wir sie an uns tragen, so 
soli uns Sidonius nicht tauschen. Irdene GefaBe, Messer, Lanzen- 
spitzen, Hefthaken-, Arm- und Beinringe, Pferdegebisse liegen um 
und an Knochentrummern und ganzen Skeleten. „Kaum war die 
Erde ein paar Schuh hoch abgegraben, so fand man ein noch ziem- 
lich vollstandiges Gerippe mit dem Angesichte auf der Erde gegen 
Mittag liegend. Den Kopf, einige Rohrbeine von Armen und Fiilien, 
sammt den Httftbeinen liabe ich nachmals selbst gesehen. Es ge- 
reut mich aber, dass ich die Lange nicht abgemessen liabe. Sie 
scliienen aber keine besondere GrbBe anzuzeigen, dąsie 
einige gegen ihren Kórper abgemessen hatten. “ Beinah vier Schuh 
tiefer herab, fand man ein Gerippe auf dem Riicken liegend, mit 
Arm- und Beinringen versehen. „Von dem zum Theil vermoderten 
Kopfe liabe ich die Hirnscliale und das obere Gebiss bei mir. Sie 
scheinen von einem zwar groBen (soli nach dem Zusammenhange 
lieifien, Erwachsenen) doch gar nicht alten Menschen zu sein. Ware 
vom Scheitel an bis zu den FiiBen die ganze Lange gemessen wordeu, 
dann hatten wir ein zuverlassiges MaB von einem alten Deutschen.“ 
Ein MaB ist hier freilich nicht angegeben, aber man sieht, dass 
der Verfasser dieser Stellen, Hr. Pickel, sich von der Grofie der 
Alten zu iiberzeugen wiinschte. Sicher wiirde er es nicht mit Still- 
scliweigen iibergangen liaben, wenn ihm unter den Gebeinen etwas 
von nngewóhnlicher Grofie aufgestofien ware. Man kónnte iiber 
meine, in der angefiihrten Stelle eingeschobene Exegese lachen, 
obgleich ganz offenbar das g r o B nicht dem alt zum Gegensatze 
dienen kann. Wohlan, wir wollen andere Merkmale suclien, von 
denen sich auf die Statur dieses Kbrpers schlieBen lasst. Wir finden 
an jedem Arme zwei Armringe, wir messen sie und schlieBen hier- 
durch auf die Dicke des lebendigen Arms. Hier ist das MaB. 
Ihr grbfiter Durchmesser hat 2 Zoll 11/i Linie Pariser MaB, der 
kleinste 1 Zoll 8 Linien. Ferner sind an jedem Beine zwischen 
Knie und Wadę 6 hohle Beinringe von 3 Zoll 2 Linien im Durch
messer. Man messe hiernach seine eigenen Glieder, sie miissten 
sehr selwach sein, wenn sie diese Ringe nicht ausfiillen sollten. 
Ich will ehrlicli zu Werke gehen, und den grbBten von den in diesen 
Grabem gefundenen Armringeu heraus nelimen. Sein gróBter Durch
messer ist 2 Zoll 6 Linien, der kleinste 2 Zoll ]/2 Linie. Der Arm, 
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der ihn trug, war stark, aber es gibt jetzt noch ganze Heere von 
Menschen, dereń Arnie ihn ausfiillen konnen. *)

*) Diese eben angefiihrten antiąuarischen Angaben sind aus Hm. Ing. 
Pickel’s Beschreibung verschiedener Alterthiimer, welche in Grabhiigeln alter 
Deutseher nahe bei Eichstadt sind gefunden werden. Mit Kupf. Nurnberg. 1789.

Ich will mit dem Bisherigen nicht beweisen, dass unter unsern 
alten Vorfahren keine grbBeren und starkeren Manner gelebt hatten 
ais uns die Uberreste ankiindigen, bei denen wir eben einige Augen- 
blicke verweilten; allein diese Thatsachen beweisen deutlich genug, 
wie das oben angegebene romische MaB, sammt den Ausdrtlcken 
alter Schriftsteller zu verstehen sei; sie beweisen, dass, so wie bei 
uns, nicht alle Germanen die gigantische Form an sich trugen, 
welche den romischen Soldaten zittern machten. Kriegerische Aben- 
teuer mit einer wilden Riesennation gliicklich zu bestehen, ver- 
schónerte den romischen Triumph, ihnen zu unterliegen war weniger 
schiinpflich; diese militarische Masime, gepaart mit der Liebe zum 
Wunderbaren, machte im Munde alter Schriftsteller die Germanen 
zu Enakskindern, und jeder sah gern durch diese politische Brille 
nach Germanien hinuber, so wie wir lange Zeit durch die der Spanier 
nach Patagoliien. Ich gebe tibrigens sehr gern zu, dass die alten 
Germanen weit robuster und starker ais die Romer und wir waren, 
aber ich kann mich durchaus nicht iiberzeugen, dass wir gegen sie 
nur Zwerge und missgeborene Menschen waren. Wenn etwas nicht 
klein, sondern schon ansehnlich ist, so darf man nur noch etwas 
hinzusetzen, um es bis zum AuBerordentlichen hinan zu bilden. Das 
mochte man immer gern.

In Ilinsicht auf korperliche Gro Be habe ich es iibrigens hier 
noch mit einer Lacherlichkeit zu tliun, die man gewohnlich unter 
die Beweise fiir Korpergrbfie unserer Vorfahren aufnimmt. Es sind 
die sogenannten centnerschweren Riistungen, vor welchen sich alle 
Angaffer hinstellen, um die z wergartige Schwache ihrer Zeitgenossen 
in die Augen zu demonstrieren und die ehemalige gigantische Starkę 
handgreiflich zu beweisen.

Suchen wir die Beweiskraft in der G r o B e dieser Riistzeuge, 
so finden wir, wie der Angenschein unleugbar zeigt, gar nichts Auf- 
fallendes in denselben; die drei und neunziger Leute passen noch 
eben so gut hinein, ais die Bewohner und Kriegsknechte der Raub- 
schlbsser. Man nimmt den Schein zu Hilfe; sechsfiiBige flammende 
Schlachtschwerter legt man neben Stutzerdegen. Jene passen nun 
in die Faust und an die Hiifte eines unmenschlich groBen Riesen, 
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diese — man denke sich den Contrast! Ob sie nun so verstanden, 
zu den iibrigen, da vor uns liegenden, Rustungsstiicken zusammen- 
passen, das iibersieht man. Eine kleine Ungereimtheit versteckt 
sich ganz gemachlicli unter die Bewunderung des Seltsamen. Man 
hangę sie in Schultergehange, gebe sie dem Krieger in beide Fauste, 
wie es wirklich gescliah, so verschwindet mit jener Ungereimtheit 
alles Seltsame. Aber vielleicht liegt es in der Schwere. Die 
meisten dieser Rustungen sind von getriebenem Bleche, folglich gar 
nicht betrachtlich schwer. Sie bedeckten die minder kostbaren 
Glieder gemeiner Streiter, so wie jetzt noch die der Scharwacliter 
auf manchen Universitaten. Andere, schon durch Vergoldung und 
Politur ausgezeichnet, sind von betrachtlicher Schwere, von ge- 
schmiedetem Eisen. Schwerter von 17, Helme von 15 Pfund hat 
man gewogen. — Wird darin der jetzige Soldat fechten konnen? 
— nein; eben so wenig ais in einer Schniirbrust. Nicht Kraft fehlt, 
sondern Gewohnheit. Ein Invalide, der in einer waldeckschen 
Rustkammer dergleichen vorzeigte, konnte fertig darin manonvrieren. 
Wie sollte das, bei gehoriger Ubung, eine thierische Maschine nicht 
konnen, die nach Desaguliers *)  Versuche 2000 Pfund abzuhalten im 
Stande ist ? Mbchten docli die Bewunderer dieser Rustungen beim An- 
staunen derselben zugleich iiberlegen, dass die Zeit sie nur noch mit 
schwachem Roste iiberzog; die Verkriippelung und Verzwergung 
unserer Generation in einem so kurzeń Zeitraume, ware sie nicht 
ein Wunder? —

*) Buffon hist. nat. Tom. IV. p. 242. edit. de Deuxpont.
*♦) Loskiel. Gescłuehte der Mission der evangelischen Briider unter den 

Indiern. Barby. 1789. — Forstera Bemerkungen.

Ich konnte hier noch einen andern Hauptgegenstand, nSmlich 
die Fortpflanzung und Fruchtbarkeit bertihren; aber wozu? 
Jedermann kennt das jahrliche Plus unserer Geborenen und es ist 
anerkannt, dass wenn die Yerfeinerung weniger Geburten gibt, 
der rohe Naturzustand iiberall noch weniger gebe. Bei dem be- 
dtirfnislosen Naturmenschen Nordamerikas, namentlich bei den Iro- 
kesen und Delawaren findet man selten ein Paar mit 6 Kindern; 
grbnlandische und Eskimoweiber gebaren selten bfter, ais drei bis 
vier Mai; ungewbhnlich sind bei ihnen fiinf bis sechs Geburten; 
die Pessaraehs haben gewbhnlich nur zwei bis drei Kinder und 
die fruchtbarsten Familien der Neuseelander haben nicht mehr ais 
drei bis vier Kinder aufzuweisen **).

Bei uns sind in allen Volksclassen Ehen von zehn, fiinfzehn 
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Kindera so gar selten nicht, und einfache Ehen von 24 nnd 25 Kindera 
gehoren nicht zu den unerhorten Dingen. Wollte man einzelne 
Beispiele aus der alten Welt z. B. Rehabeams 88 Kinder und 
Xerxes 115 Sohne gegen uns anfithren; so kónnen wir mit Beispielen 
erwidern, die unter den jetzigen Umstanden noch mehr sagen 
wollen. In London lebte 1772 ein hundertjahriger Greis, der mit 
acht Weibern 37 Sohne und 9 Tóchter gezeugt hatte. Auf jeden 
Fali ist der Zustand der Mittelcultur fiir die Fortpflanzung am 
giinstigsten.

Ich endige hier die Bemerkungen in Betreff des ehemaligen 
Naturmenschen und des jetzigen Biirgers in den riistigern Volks- 
classen. Wenn dieser seinen alten Vorfahren in den genannten 
Punkten wenig oder nichts weicht: *)  so hatjetzt keine Volks- 
classe ihre physische Verminderung auf ein allmah- 
liehes Nachlassen der Naturkraft zu schieben, sondern 
ganz allein in widernatiirlicher Erziehungund Lebens- 
art zu suchen; und alle Besorgnis der Unmóglichkeit einer Regene- 
ration des Menschen in kórperlicher Hinsicht fallt weg. Wir treten 
dann ruliiger neben unsere Ureltern. Wir erkennen in ihnen rasche 
Naturmenschen, die uns an kórperlicher Starkę durch tlbung zwar 
iiberlegen, iibrigens aber Menschen wie wir sind. Wir zeigen ihr 
Bild unsern Kindern. Sie freuen sich der raschen deutsclien Manner, 
ilires Mutlies, ihrer Starkę und Hartę. Sie fragen uns: warum sind 
wir nicht so? — Wir antworten: die Natur bringt uns noch eben 
so gut hervor, ais sie; sie artet uns jetzt nicht schlecliter; ihre 
Gesetze sind ewig. Aber wenn der gerade Mensch durch Gewalt 
zum Kriippel, der Gesunde zum Kranken gemacht werden kann; 
warum sollte der naturlich Starkę nicht durch Verweichlichung ge- 
schwacht; der naturlich Edelgeborene durch verkehrte Be- 
handlung von seiner Wtirde nicht herabgebracht werden 

*) „Bei der arbeitsamen Classe der Menschen ist kaum, wenn anders die 
Nahrungsmittel nicht fehlen, und eine grófiere Armut die Jugend nicht allzu- 
friih mit ubermaBigen Arbeiten belegt, eine Abnahme zu bemerken.“ Frank 
medicin. Polizei. I. 89. — Wenn ja jene arbeitenden Volksclassen unsern 
altesten Vorfahren in den oben genannten Punkten nicht vóllig gleiehkommen, 
so liegt die Ursache ganz allein in der Behandlung ihrer Kinder in den 
friihesten Jahren, im Mangel an guter Nahrung und in ubermaBiger, nieder- 
driickender Arbeit; wir haben in ihnen das Bild der Tautaus auf O-Taheiti, 
die alle schwere Arbeiten bei elender Nahrung verrichten und zusehen, wenn 
die vornehmen Ehrihs das Schweinefleisch verzehren. Zurvólligen Entwick- 
lung des menschlichen Kórpers gehoren sorgloser Frohsinn, gesunde Jugend- 
jahre, gute Nahrung, zweckmaBige Bewegung im gemafiigten Clima.
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konnen? — Zur Starkę, zur Ausdauer, zum Muthe und zur Stand- 
haftigkeit legt die Natur in uns noch ebensowohl ais in unsere 
Voreltern die Keime. Ihrer nicht pflegen, ist so gut, ais gewalt- 
same Unterdrtickung: ihrer pflegen, heiflt: sie uben. Ubung 
irgend einer uns angeborenen Anlage brachte die Natur nicht mit 
in die Summę unserer Mitgift, damit Langeweile uns nicht todten 
mochte. Ubung ist folglich nicht ihre Sache, sondern die eurige. 
Euer Ideał kann und darf nicht rolie germanische Wildheit 
sein; aber wohl ge rm an i s c li e Ko rp er f es ti g k e it und Kr aft, 
Mu tli und Mannsinn mit Cultur des Herzensund&eistes 
vereint. Zujener waren euch nótliig germanische Walder mit 
Auerochsen, rude Unwissenlieit, culturloses Nomadenleben, oline 
Grazien und Musen, barbarisches Faustrecht; zu di es en nur das, 
was ihr haben kónnt und was, mit der gefalligsten Harmonie, zur 
Cultur eures Geistes sich mischen lasst: Entwicklung und Aus- 
bildung eurer kórperliclien Anlagen; mannlic her W i der- 
wille gegen weibische Weiclilichkeit.

Erziehung kann nichts und viel; keinen Keim erschaffen, 
aber ihn entwickeln oder ersticken. Lasst uns die Talente mit 
Dank annehmen, welche die Natur unserer korperlichen Maschine 
noch jetzt verleiht; lasst uns nie wieder rohe Germanen werden, 
aber bei dem Bekenntnisse, durch Erziehung und Leben etwas zu 
weit unter sie herabgesunken zu sein, es fiihlen, dass wir zu ihnen 
wieder naher hinaufklimmen konnen, wenn wir wollen.

Ob dies wohl nóthig ist? — — —



Folgen der gewdhnlichen Erziehungsweise, besonders der 
vernachlassigten korperlichen Bildung.

Im Anfange der Bibel stehen die Worte: im SchweiBe 
deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Die groBe 
Menschenwelt sali sie von jeher ais einen Fluch an und nur die 
Weisen fanden darin das Recept zu einer Universalmedicin. Ich 
konnte sie leicht an meine Lieblingsidee schmiegen und sie fiir die 
iilteste Vorscbrift der gymnastischen Kórperbildung ausgeben. Der 
Ausdruck: im SchweiBe, deutet so deutlieh auf kbrperliche An- 
strengung; der Geist der Hierarchie und Tragheit erkliirte sie aber, 
yielleicht zur Beschonigung gegen die Vorwtirfe der arbeitenden 
Yolksclassen, auch fiir Deutung auf Geistesarbeit. Was gelelirt, 
vornehm, oder kórperlich beguern war, schenkte jenen Exegeten 
seinen vollsten Beifall und lieli sich dann von allen den natiirlichen 
bosen Folgen geiBeln, die aus der Uberspringung jener herzlich gut 
gemeinten Lebensregel flieBen.

Mit der begiinstigten Leibesruhe vermahlte sich der Hang zum 
luxuriosen Leben; beide erzeugten ein ganzes Heer von Krank- 
heiten. Sclion die alten Athenienser besaBen die leidige Kunst, 
neue Krankheiten hervorzukiinsteln *).  Arzte mogen entscheiden, 
ob wir sie. hierin nicht tibertroffen haben. Krankheiten wurden 
unvermerkt zur Gewohnheit, wie ehemals Hexen und Gespenster; 
man hielt sie nach und nach fiir nothwendige, sehr natiirliche Bei- 
lagen des menschlichen Daseins und wandte dagegen — Medicin 
an. Weit entfernt, den waliren Grund dieses klaglichen Zustandes 

*) „Ist es nicht schandlich, der Arzneikunst zu bediirfen, nicht etwa bei 
Verwundungen und zufalligen, voriibergehenden Krankheiten; sondern wegen 
trager Unthatigkeit und luxurioser Lebensart; nicht schandlich, dass Menschen, 
wie Pfiitzen mit Wind und Fliissigkeiten angefiillt, Aeskulaps Schiller ge- 
nSthigt haben, neue Krankheitsnamen, wie Vapeurs und Katarrh, zu erfinden? 
Plato de re publ. Lib. III. Francof. 1602. pag. 622.
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aufzusuchen, und, so viel es die Umstande zuliessen, wieder frisch 
zur Handarbeit zu greifen, fand man endlich den Grund des Krank- 
werdens wohl gar — im Aussetzen des Medicinierens.

Es ist Zeit abzubrechen. Man zittert angstlich besorgt fur die 
fortdauernde Existenz des cultivierten Theils unserer Gattung, wenn 
man sich die unnaturliche, bis zum hohen Grade verschrobene 
Lebensweise verallgemeinert, nur ein Jahrhundert fortgesetzt denkt. 
Diese Verallgemeinerung ist zwar zum Glucke nie erfolgt, weil sie 
unmoglich ist, und die im ScliweiBe des Angesichts arbeitende 
Volksclasse gab der Geisterwelt der Gelehrten und ruhenden Vor- 
nehmen nur von Zeit zu Zeit kórperlich kraftvolle Rekruten, ohne 
sich selbst so ganz zu ihrer Lebensart herabziehen zu lassen; aber 
unersetzlichen Schaden stiftete die Classe der Gelehrten und Geist- 
lichęn, welcher die Erziehung der Jugend durch ganz Europa iiber- 
lassen wurde, dadurch, dass sie dic jungen kraftvollen Sprosslinge 
in einsamen, dickvermauerten Werkstatten zu ihrer Lebensweise hin- 
leitete. Lasst einen Mann von entfernter Herkunft liineintreten, 
der von diesen sonderbaren Einrichtungen so wenig weiB, ais Ana- 
charsis der Skythe von den Gymnasien der Alten: er wird hier eine 
Versammlung von menschlichen Geistern zu findeu glauben, die 
man schon vom sechsten Jahre an zwingt, von ihren Kbrpern zu 
abstrahieren, denen man es nur darum erlaubt, in denselben zu 
bleiben, weil es nicht moglich ist, sie allein zu haben; wenn er 
die mannigfaltigen Operationen bemerkt, durch welche man die 
muthwilligen Spriinge derselben zu vertreiben sucht, so wird er auf 
den Gedanken gerathen, an Kbrpern sei hier nichts gelegen.

Schlechterdings unubersehbar ist der Schade, der seit Jahr- 
hunderten aus dieser verkehrten Erzieliungsart entstand. Sie, sie 
ganz vorzugsweise war die scliwarzeste Quelle der Untliatigkeit in 
kiirperlicher Hinsicht, der wolliistigen Schwachę, der Weichlichkeit, 
eines Heers von Krankheiten u. s. w,, kurz eines unubersehbaren 
Theils unserer Leiden. Uberspringen wir menscldiche Gesetze, so 
sind die Folgen davon docli noch zu hemmen; iibertreten wir aber 
ein liohes Gesetz der Natur, auf dem selbst die Dauer der Zu- 
sammensetzung unseres Wesens beruht: so sind sie unaufhaltsam, 
verminderungslos, sie zerrtitten unsere Natur. Ist denn aber das 
Gesetz : du sollst im SchweiBe deines Angesichts dein Brot essen, 
nicht eben so wohl Naturgesetz, ais der Zusatz von der Wieder- 
verwandlung unseres Kbrpers in Erde? Was sollen wir aber von 
einer Erziehung sagen, die uns gewaltsam von jenem Gesetze ab- 
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leitete, indem sie die Bildung unseres Leibes sammt der Gewólinung 
zu kórperlicher Anstrengung aus ihrem Piane strich, und 
diese hóchstwichtige Sache bloB dem Ungefahr iiberlasst? —

Vornehme und Gelebrte von Profession bildete man bisher nur 
gar zu oft zu vielwissenden Geistern in hinfalligen Kórpern, zu 
hilflosen Gescliópfen im rnenschlichen Leben. Man baute massive 
Pallaste auf leichten Flugsand, und sah, oft nach wenigen Jahren, 
die ganze Masse zusammensturzen, oder nicht so nutzbar dastehen, 
ais man grundlos gehofft hatte. Hatte man ihnen Kopfarbeit nicht 
fiir Arbeit angerechnet, auf welche uns Bibel, Natur und gesunder 
Menschenverstand verweisen, sie nicht bloB geistig, sondern auch 
kórperlich gebildet: so waren grofie Gelebrte, gesiindere, kraftvollere 
und gewandtere Menschen, grófiere Praktiker, glticklicliere Haus- 
vater, unternehmendere, pflichtliebendere Manner geworden, ais sie 
waren. „Der Mann von Pflicht,11 sagt der vortrefiliche Ehlers, „muss 
ein Mann von Muth sein," finden wir den bei Kranklichen und 
Schwaclien? Rousseaus Worte:

la force du Corps, et celle de 1’Ame; la Raison d’un Sagę et 
la Vigeur d’un Atlilóte *)

*) Emile. pag. 163.
**) Epist. ad Hippocrat. Eoes. t. 2. pag. 1288.

mógen wegen des alten Wortes iibertrieben klingen, sie gewahren 
doch das vollkommenste Ideał des Menschen, und die hóchste Geistes- 
verfeinerung ohne Bildung des Kórpers gewahrt immer nur halbe 
Menschen.

Hatte man ferner den Stand der Nichtgel elirten, der doch 
nun einmal nicht bloB zur Geistesarbeit bestimmt ist, nicbt bis zum 
vierzehnten und secbzebnten Jahre zu bloBer Anstrengung des 
Geistes angehalten; diese kostbare Zeit nicht sogar auf alte Sprachen 
verwendet, die ihm nutzlos sind; hatte man sie vielmehr auch ganz 
besonders zur Kórperbildung benutzt: so wtirde auch diese Volks- 
classe neiwichter sein, ais sie ist. Selbst die geistige Ausbildung, 
die man doch so ganz ausschlieblich beabsichtigt, leidet, wenn sie 
allein fiir sich und nicht mit der physischen im gleichen Schritte 
betrieben wird. Die Gesundheit des Kórpers wird, wie uns tausend 
Beispiele lehren, dadurch geschwiiclit. „Die Starkę des Geistes 
vermehrt sich mit der Gesundheit; wenn der Leib krank ist, so ist 
der Geist zum Naclidenken untuchtig,“ sagt schon Democrit**).  Ist 
doch bloBe Miidigkeit des Kórpers oft hinreichend, unsern Geist zu 
verstimmen. „Ich kannte,'1 erzahlt Ackermann, „in Góttingen einen 
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Jiingling, der des Abends sich vor Allem, auch sogar vor sich selbst 
fiirchtete, Gespenster sah und nie allein bleiben konnte. Wenn er 
einige Stunden geschlafen batte, so wiirde er selbst den Teufel ohne 
Grausen geselien haben, so sehr starkte der Schlaf die hóhern 
Krafte seiner Seele. “ — Kórperkraft und Geschicklichkeit entstehen 
nur durch Ubung; sie verschwinden iibungslos im Schlummer ge- 
wiegt. Selbst der Ann des starksten Mannes wiirde kraftlos und 
steif werden, lieBen wir ihn denselben Jahre lang im Armbande 
tragen. Unsere kórperliche Erziehung ist einem solchen Armbande 
ahnlich. Ich iiberblicke hier einige ihrer Folgen und zeige folglich 
auch beilaufig, in wie fern ich an physische Verminderung 
glaube und zwischen dem jetzigen und eliemaligen Menschen eine 
groBe Unalinlichkeit finde. Es scheint mir, dass sich folgendes daraus 
herleiten lasse.

1. Mangel an korperlieher Kraft und Geschick
lichkeit, an Bauer und Nervositat.

Nur sehr wenige unserer Jiinglinge und jungen Manner besitzen 
diese Eigenschaften vereint. Manche sind ganz ungeiibt, und daher 
durchaus schwach und ungeschickt; andere sind gelenkig, ohne nur 
maBige Kórperstarke zu zeigen, und andere besitzen bloB unbiegsame 
Starkę; sie sind bloB zu Arbeiten stark, die sie taglich geiibt haben, 
sie sind in ihr Handwerk hinein gewachsen. Vielen kann man es 
an der ganzen Stellung des Kórpers schon ansehen, weB Handwerks 
sie sind; die Sitzenden sitzen noch halb im Gehen, und zeichnen 
sich von denen ungemein aus, dereń Geschiifte mit mannigfaltigen 
Kórperiibungen verbunden sind. Diese Leute sind selten zu etwas 
anderem geschickt, wobei ihre Instrumente und ihre Handgriffe nicht 
gebraucht werden. Sie verzagen leicht bei jeder kleinen Gefahr, 
weil sie sich nicht zu helfen wissen. Alles dies gilt noch weit mehr 
von den vornehmern Standen, die noch weit zartlicher erzogen und 
von korperlieher Anstrengung entwóhnt sind. Man sieht sie meist 
schwachlich, zitternd und angstlich, wenn sie ungewohnte Bewegungen 
und Vorfalle iibersteben z. B. laufen, heben, springen, klettern etc. 
sollen. Sie tragen die Sorge fiir ihren zartlichen Kórper in den 
Jahren des Mannes, ja sogar des Jiinglings mit sich; sie beben beim 
Herabblicken von einer steilen Hóhe, schwindeln auf schmalen 
Briicken, verlieren das Bewusstsein in Gefahren u. s. w. Dass diese 
Erscheinungen eigentlicli nicht in der menschlichen Natur liegen, 
sondern erst hineingetragen seien, bedarf keines Beweises. Ich muss 
es jedem, der auf dergleichen Erscheinungen im gemeinen Leben 
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aufmerksam ist, iiberlassen, sieli diese mit Flei[> abgekiirzten Bemer- 
kungen etwas melir zu entwickeln und die Gefahren zu iiberdenken, 
welche durch diese Schwaclie und Unbehilfliclikeit entstehen. Es 
macht uns Ehre, auf mancherlei Gegenstande so viel Achtsamkeit 
zu verwenden, die unseren Nebenmenschen gefahrlich werden konnen; 
wir geben Vorschriften, Ertrunkene wieder herzustellen, wir setzen 
Pramien auf ihre Rettung; aber unter zehntausend Menschen kann 
kaum ein einziger — schwimmen; und unsere Helfenden laufen 
gewohnlich wie Gellerts Henne mit struppiclitem Gefieder angstvoll 
am Ufer herum und suchen erst Eahrzeuge. Wir geben Recepte 
gegen den Biss toller Hunde, und nicht ein einziges will — lielfen; 
warurn erziehen wir unsere Jugend nicht so stark, ein so elendes 
Tliier niederzuschlagen, oder ihm geschickt auszuweiclien ? — Tausend 
Menschen verungliicken jahrlicli durch Eallen auf ebenem Boden, 
Treppen, sclimalen Stegen u. s. w.; durch fltichtige Pferde, durch 
Uberfahren, durch Feuer und Feuergewebr u. s. w.; weil sie zu 
plump, unbehilflich und schwindlich sind; weil sie sich weder durch 
Kraft, noch Schnelligkeit und Gescliickliclikeit zu helfen wissen. 
Man setze einen Geubten, z. B. einen Matrosen oder raschen amerika- 
nischen Naturmenschen, mit einem ungeiibten Gelehrten oder Hand- 
werker in eine und ebendieselbe Gefahr; und es ist mehr ais walir- 
sclieinlich, dass jene sich retten werden, wenn diese umkommen.

Wir alle kiinnen nicht Matrosen sein, nicht die kórperlichen 
Yollkommenlieiten des raschcn Naturmenschen erlangen; unsere ganze 
Verfassung streitet dagegen, indem sie uns schon in den Jahren, wo 
wir heiterer ais die Natur selbst sind, an Werkstiilile und Studier- 
tische heftet; aber dies sollte uns desto mehr ermuntern, die friihere 
Jugendzeit und die freien Stunden des Jiinglings auf korperliche 
Bildung zu verwenden, um Kbrper und Geist der Jugend fiir die 
Zukunft zu stahlen.

2, Korperliche Weichlichkeit und Krankliclikeit. 
Mangel an Bewegung deutet in der ganzen Natur auf Schwachę, 

Verdorbenheit, Leblosigkeit und Tod. Trenk springt lówenartig mit 
68 pfilndigen Fesseln im feucliten Gefangnisse herum, um seine 
Gesundheit zu erlialten, und ein angesehener Arzt sagt: ,,Ich weiB 
selbst nicht, welclies von beiden dem Menschen zur Erhaltung seines 
Korpers nóthiger sei, die Speise oder die Bewegung.11*)  Warum 
wollten wir denn die freie, gesund aufbliihende Jugend, in die Ketten 
einer leidigen Erziehungsmode gefesselt, in Zimmer verbannen, sie 

*) Ackermann iiber die Krankheiten des Gelehrten. S. 171
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hochstens nur auf Promenaden bei gutem Wetter karglich in Be- 
wegung setzen, die kaum fiir Frauenzimmer hinreichend ist? Warum 
bei schlimmem Wetter im Zimmer und Winters fein warm halten, 
ais wenn sie das Fieber hatte? Es ist wahr, dass in vielen vornehmen 
Familien diese muhmenhafte Erziehungsweise schon verschwunden 
ist; dass die vornehmern Stande seit Basedow ihre Kinder gesunder 
kleiden, sie mehr gegen Sommerhitze und Winterkalte, gegen Regen, 
Schnee und Wind abharten; aber im Ganzen liegt der unwider- 
spreclilich wahre Gedanke, dass wir Menschen den Einfluss des 
Climas und der Witterung, der sich so unaufhórlich und gefahrlich 
auf jeden Schwachling auBert, aus dieser Welt nicht hinausschaffen 
kónnen, dass wir uns folglic.h daran gewohnen milssen, in hundert 
Schriften — unbenutzt. Wir wissen es, dass es am besten sei, die 
Jugend daran zu gewohnen; aber wir wissen es nur, und unsere 
gewóbnliche Erziehung bleibt das wirksamste Mittel, den Menschen 
mit den Einrichtungen der Natur unzufrieden zu machen; denn wenn 
ihm Sturm, Regen, Frost u. s. w. allerlei kórperliche Leiden zuzielien, 
was soli er denn von diesen Einrichtungen denken? — er wird tiber 
sie murren, sie verwiinschen, und das Alles, wcil wir ihn nicht hinein- 
gepasst haben. Wir wissen es nur, aber der gro lite Theil ist fiir 
Befolgung nocli gar nicht gestimmt; er bewalirt die groBmiitterlichen 
Erziehungsvorurtheile so heilig ais die groBmiitterlichen Halsketten 
und Perlenschniire. Seine Gesundheitsregeln zieleń auf Warmhalten, 
Einhullen, Purgieren, Schwitzen, Aderlassen, auf Vermeidung der 
bósen Witterung, auf Stubenhtiten u. s. w.; daher menschliche Hygro- 
meter und Barometer uberall in gro Ber Menge und rasche, kernfeste 
Leute nur in kleinerer Anzahl. — Jedoch es ist Hoffnung da! Nach 
und nach, so wie Lectiire und das Beispiel aufgeklarter Familien 
mehr Licht umher verbreiten, wird dieses Unheil verschwinden, und 
mit ihm eine Menge von Krankheiten, die wir uuseren Kindern nicht 
anerben, sondern anerziehen, weil wir sie gar zu angstlich 
davor zu schtitzen suchen.

Pour ne les pas exposer a quelques maux de la naturę, vous 
etes 1’artisan de ceux qu’elle ne leur a pas donnśs. *)

Unsere guten Arzte mogen tiber die luxurióse Kunst, uns krank 
und hinfallig zu machen, entscheiden, es ist hier meine Sache nicht. 
Ich kann nur im allgemeinen folgendes hinzuftigen.

Es ist sehr leicht einzusehen, dass sich die gektinstelte und 
gemischte Nalirung unserer vornehmen Hauser mit dem Mangel an 

*) Emile. pag. 97.
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Bewegung, der bei jungen und erwachsenen Personen in denselben 
lierrsclit, so wie mit der zu frdhen Geistesanstrengung, gar nicht 
vertrage. Die daher entstandenen Unverdaulichkeiten, die iibeln 
Safte, die durch keine gesunde, durch haufigen Einfluss der Luft 
gestarkte Organisation der Haut fortgeschafft werden, die allmahliche 
ganzliche Erschlaffung des Kórpers, der den balsamischen Einfluss 
der Luft nach und nach verkennt und verschmaht, alles dies, sag 
ich, will man dann durch zartliclie Wartung und Pflege, durch angst- 
liche Diat und Arzneien, durch Magnetismus u. s. w. wieder gut 
machen. Wie ist das móglich? Fiir diese armen Verwahrlosten gibt 
es nur e i n Heil, nur eine Errettung von diesen und anderen kórper- 
lichen Leiden und die ist gut eingeleitete und fortgesetzte 
Leibesubung im Freien und allmahliche Abliartung des 
v e r we i ch li ch t e n Leibes. Ich bin davon durch feste und 
sichere mehrmalige Erfahrung so iiberzeugt, dass ich mir getraue, 
jeden kranklichen Knaben und angehenden Jiingling der Art wieder 
herzustellen. — Dieses Ubel lierrscht allgemein auch in den Familien 
der Handwerker, doch in etwas minderem Grade; ich nenne es die 
Erziehungskrankheit und setze, wenn fast die Halfte der 
Neugeborenen diesen Planeten vor dem zehnten Jahre verlasst, *)  
mit vollkommener Uberzeugung die Halfte davon auf ihre Rechnung. 
Ich selbst will von Krampfen, und anderen neumodischen Nerven- 
krankheiten und ahnlichen Ubeln, die der Mensch von harterer und 
seiner Natur gemaBerer Erziehung nicht kennt, nichts sagen, weil 
ich nicht Arzt hin; aber man erlaube mir zwei Arzte reden zu 
lassen: „Die Nervenkrankbeiten sind weit haufiger und inannig- 
faltiger ais vor 60 Jahren; dieses ist eine allgemein bekannte Wahr- 
lieit, jedermann nimmt sie wahr, beklagt sich dariiber, und fragt 
nach den Ursaclien davon.“**)  Er ftihrt hierauf die Ursachen an,

*) Nach SilBmilch sterben von 1000 in den ersten zehn Lebensjahren 418. 
In manchen Gegenden 460. Siehe P. G. Henslers Beitrag zur Geschichte des 
Lebens und der Fortpflanzung der Menschen auf dem Lande. S. 35.

**) Tissot von der Gesundheit der Gelehrten. S. 195.
Gntsmuths, Gymnastik fur die Jugend.

1. die weit mehr ausgebreitete Liebe zu den Wissenschaften und 
Ubung in denselben; und daheriges unaufhórliches Lesen.
2. Weit gróBerer Gebrauch der warmen Getriinke. 3. Vermehrung 
des Luxus, 4. daher mehr Leidenschaften. 5. Der Geschmack an 
einer weit mehr erhitzenden Zurichtung der Speisen. 6. Fortpflanzung 
elterlicher Weichlichkeit und Schwache. 7. Die Einfliisse geheimer 
Krankheiten.

3
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„Die Hypochondrie macht bei uns, wie Zimmermann in seinem 
Werke von der Erfalirung II. Thl., 4. B., S. 293 mit Recht be- 
hauptet, den halben Theil aller chronischen Krankheiten aus, und 
diese so wohl, ais die in allen Gegenden anwachsenden Nerven- 
krankheiten sind nbthige Folgen so wohl der Verzartlung unseres 
Korpers, ais der iibermaBigen Anspannung unserer Seelenkrafte.*)

*) J. P. Frank. System der med. Polizei. B. I. S. 67.

Emsige Geistesanstrengung und fortdauernde Leibes- 
rulie kbnnen den starksten Kbrper allmahlich zermorselien; man 
denke sieli Luxus im Essen, seltenern Genuss der reinen Luft, ge- 
sundlieitswidrige Kleidung, und eine unerkannte Unreinlichkeit des 
Leibes, von der ich beim Bade spreclien werde, hinzu: so werden 
jene beiden Hauptursachen um so schneller und unwiderstehlicher 
wirken. In diesen wenigen Worten liegen die Grundziige unserer 
Lebensart, besonders der Vornelimern; sie nMhert sich mit einem 
Worte immer mehr und mehr der Lebensart der Gelehrten. So 
schlichen sich denn die Krankheiten der Studierzimmer allmahlich 
in die Zimmer der feinen Weit und mit noch weit grbBercr Leich- 
tigkeit in die Kinderstuben, die man zu sehr zu Studierzimmern 
umschuf. Man erlaube mir die Folgen der Geistesanstrengung 
unter fortdauernder Leibesruhe mit Tissot hier kurz anzudeuten. 
Die Werkstatt des Denkens ist das Gehirn; die zarten Fibern des- 
selben sind bei diesem Geschafte in steter Regung; sie ermtiden 
durch Fortsetzung desselben: sie konnen ja, das ist uns allen bekannt, 
durch Ubertreibung in eine unheilbare Zerriittung gerathen, mit der 
alle Denkkraft zerstort wird. Die Nerven des Kbrpers haben hier 
ihren Ursprung. Ich mbclite lieber sagen, die Gehirnfibern sind 
die ersten zartesten Anfange der Nerven selbst. Diese miissen 
folglich auch leiden, wenn jene durch zu haufige Arbeit geschwacht 
werden. Diese Schwache wird sich so dem ganzen Kbrper durch 
die Nerren mittheilen, der ohne die Nerven keine einzige Verriclitung 
beginnt. Gerathen folglich ihre Wirkungen in Unordnung, so leidet 
die ganze Kbrperbkonomie, und gleich anfangs der Magen, der viele 
sehr empfindliche Nerven besitzt. Dies ist genug, um die Wirkungen 
der Geistesverrichtungen auf den Kbrper zu erklaren. Man wird 
es nun nicht sonderbar finden, dass einem Professor der Rhetorik 
zu Paris allemal ubel wurde, wenn er an eine schone Stelle im 
Homer kam. — Das bisherige gilt freilicli nur von lange fortdauern
der, iibermaBiger Geistesanstrengung; diese ist nun zwar so all- 
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gemein nicht Modę, aber aucli selbst die leichten Beschaftigungen 
des Geistes kónnen durch lange, habituell gewordene Fortsetzung 
und durch die oben angegebenen Nebenursaclien dieselbe Wirkung 
auf den Kórper haben, besonders auf die Jugend. *}  — Wenn nun 
aber gar jungę, zarte Menschen der Geistesanstrengung in einer 
Zeit unterworfeu werden, wo die Natur noch zur Zeit alles fiir die 
Entwicklung ilires Kórpers thut, so miissen die Folgen doppelt 
scliadlich sein; denn auf der einen Seite wird die Natur an der 
Ausbildung des Kórpers gehindert, auf der andern wirkt die Geistes
anstrengung schon deswegen weit lieftiger, weil sie fiir dieses Alter 
mit weit mehr Anstrengung verbunden ist. Baratier war im achten 
Jahre schon ein gelehrter Mann, im aclitzehnten ein Greis, im 
zwanzigsten todt. Beispiele der Art. wenn auch nicht so auffallend, 
kann man wahrhaftig uberall finden. Die Lebhaftigkeit des Kindes 
und Knaben ist nach dem Willen der Natur ganz ohne gleichen. 
Welche lustige Cirkulation des Blutes, die bei uns Erwachsenen nur 
durch ein Fieber erreiclit werden kann; welche Lebhaftigkeit des 
immer unbefangenen, ungetriibten Geistes, der je keine Thierseele 
sich nur nSliert, welch ein siiBes unvergessliches Leben, wo die 
reinste Heiterkeit aus dem Auge strahlt, wo die ganze Mascliine 
durch die unscliuldigste, wahrhaft himmlische Wollust des Frohsinns 
im vollsten Gedeihen erhalten wird. — Dieser Frohsinn leidet gar 
bald in der Gesellschaft der ernsten Musen, und mit ihm das Gedeihen 
der zarten Maschine ; „dieses Alter ist den Leibesiibungen gewidmet, 
die den Leib starken, und nicht dem Studieren, das ihn schwilcht 
und am Wachsthum verhindert. “ **)

*) Wir miissen nicht glauben, ais ob nur tiefes Nachdenken die Nerven 
schwachte; es braucht weiter nichts — ais das Gesicht zu ermiiden, um von 
einer unzahligen Menge Nerrenkrankheiten angefallen zu werden. Tissot a. a. 
O. S. 55.

**) Tissot a. a. O. pag. 114.
3*

Eine zweite Hauptursache ist die fortgesetzte Leibes- 
ruhe. Es ist fast in allen groBen Stadten und in sehr vielen 
Landem schon so weit gekommen, dass man manclie so natiirliche 
Bewegungen, wie das Gehen, fiir unanstandig lialt. In Neapel ist 
es schimpflicher zu FuBe zu gehen, ais zu stehlen; und wer da 
seine Ftifie und Schenkel braucht, sagt Brydone, wird fiir einen 
Pferdejungen angesehen. Dies letzte gilt von mehreren groBen 
Stadten auch in Deutschland. Man gelit vom Sofa bis zur Hausthur 
und von da zuriick, iibrigens fahrt man. Was kann man, sagt Frank, 
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I. S. 30. aber von 'solchen Tollheiten erwarten? Kann es wolil 
lange damit anstehen, dass Leute, die sich schamen, fur Manner 
angesehen zu werden, nach und nach zu Weibern, und Weiber zu 
gebrechlichen Puppen werden? — Dies gilt zwar nur von den Vor- 
nehmen, aber fast nicht minder von den iibrigen Standen, welche 
sitzende Gewerbe treiben. Die Nothwendigkeit entschuldigt sie zwar 
vollig; aber sie entschuldigt weder bei dem einen noch andern 
Theile die Entwohnung von aller Kórperanstrengung, 
verm8ge welcher sie auch jede MuGestunde bei der Kartę, beim 
Bucherlesen u. s. w. in trager Ruhe zubringen, anstatt dann 
wenigstens den Kbrper in eine heilsame Bewegung zu setzen’.
— Diese Entwbhnung schickt sich fiir keine Kation, die auf 
Mannliclikeit Anspruch machen will, und es ist ein Hauptzweck 
der gymnastischen Erziehung, die Jugend davon zuriickzuhalten. 
Es ist augensc.heinlich, dass hierin ein Hauptgrund unserer physischen 
Abnahme liege. Die Hauptursache unseres Wohlbefindens liegt im 
Umlaufe der Safte, besonders des Blutes. Eine rasche Cirkulation 
begeistert den ganzen Menschen, selbst der Phlegmatikus wird 
lebendig, wenn irgend eine Ursache sein Blut in Wallung setzt, sie 
bringt, bis zum UbermaBe yermehrt, den Menschen bis zur Raserei. 
Diese Wirkungen sind bekannt. Fortdauernde Ruhe schwUcht die 
Cirkulation, sie verwandelt sich in ein naclilassiges Schleiclien, denn 
das Herz allein ist nicht im Stande, sie zu unterhalten, Es bedarf 
dazu noch der Bewegung der Muskeln. Aber korperliche Ruhe 
erschlafft diese, vermindert dieWarme, hernmt die Ausdiinstung, verdirbt 
die Verdauung, erkrankt den ganzen Kbrper u. s. w. So entsteht 
ein ganzes Heer von Krankheiten. Es gibt keinen einzigen Theil 
des Leibes, den eine sitzende Lebensart nicht schwSchen sollte und 
ganz besonders werden auch die Nerven davon angegriffen. Uber- 
haupt, sagt Ackermann, *) ist die sitzende Lebensart die Quelle von 
allen Krankheiten, welche die Arzte cachectische nennen, und dereń 
ihre Zahl ist sehr betraciitlicli. Unter sie gehbren: die Bleichsucht, 
Gelbsucht, die Atrophie, Wurmer, Flechten, Verhaltung der natttr- 
lichen Ausleerungen, besonders der Blutfllisse, Wassersuchten u. s. w.
— Dagegen sind Leibesiibungen die besten Mittel. Sie starken, 
nach Tissot, die Fasern, erhalten die fliiBigen Theile in ihrem an- 
gemessenen Stande, erwecken die Esslust, erleichtern die Absonde- 
rung, erheben den Muth und erwecken im ganzen Nervensysteme 
eine angenelime Empfindung.

♦) Uber die Krankheiten der Gelehrten. S. 64.
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Ich bin keiner von denen, die mit blindem Enthusiasmus den 
cultivierten Menschen in ein wildes Geschópf umgewandelt zu sehen 
wilnschten, um im SchoBe der Natur allenfalls auf allen Vieren 
volle Gesundheit suchen zu kónnen; ich weiB, dass auch der Wilde 
seine Krankheiten hat; aber ich glaube, dass der cultivierte Menscli 
sie zu vermeiden besser im Stande sein muss, weil er mehr Ein- 
sicht besitzt ais jener, um sie zu vermeiden. Warum hat er denn 
aber weit mehr? — Es ist wahrlich nicht die Cul tur, welche uns 
in diesem Punkte unter jenen herabsetzte, sondern nur Missbrauch 
derselben. Wollen wir gesunde, robuste, nervige, mannliche Nach- 
kunft liaben, so lasst uns diese wtinschenswurdigen Eigenschaften 
erst in unsere Erziehung bringen, unsere Natur wird sichtbar den 
Segen sprechen, und unser Geist gewinnen.

Corpus enim małe si valeat, parere neąuibit 
praeceptis animi, magna et praeclara jubentis.

Marceli. Paligen. Lib. 10.

3. Untliatigkeit. Lasst uns die sinnliche Empfindliclikeit, 
die nur nach angenehmen Empfindungen geliistet, schwachen, und 
dem Leibe und der Seele Kraft zu geben suchen. Traglieit ist 
Folgę der Schwache und Wollust. Eine gentigsame Seele in einem 
starken, durch Erziehung gestahlten Kórper liebt Arbeit und Wirk- 
samkeit. Wir kampfen mit so manclien Leiden, von denen der 
Grund allein im Unrermógen unseres Kórpers liegt. Jene phleg- 
matisclie Untliatigkeit, die sich schon scheut, ein hingefalleues 
Papierchen wieder aufzunehmen; zum Besten des Nebenmensclien 
ein kleines Geschaft, nur einen Gang zu tibernehmen, die uns zu 
bloBen Schwatzern ohne Thatkraft macht, gedeihet am besten im 
SchoBe der weichlichen entnervenden Erziehung, zu 
welcher Verfeinerung und Luxus den Plan entwarfen. Ihre traurigen 
Wirkungen sind fiir die Menschenfamilien von Wardóhus bis 
Gibraltar uniibersehbar. Wir sind unserem Wesen nach so thatig ais 
die Natur; wir gingen ja aus ihrem SchoBe und sind ein Theil von 
ihr. Der unauslóschliche Funke in uns stammt von dem, der ganz 
Leben und Thatigkeit ist. Sie ist uns also angeboren. Schon 
die jungen Krafte des Sauglings streben nach AuBerung, unser drittes 
Wort ist, den Knaben Rulie zu gebieten. Sclireien, larmen, laufen, 
kriechen, springen sind die Sachen, worin er seine Beąuemlichkeit 
findet. Wir sollten ihn in diesem Wege, so weit es nur immer die 
Sittlicbkeit erlaubt, lassen; denn die Zeit und seine Natur wandeln 
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einst diese kindliche Wildheit in mannliche rastlose Wirksamkeit. 
Aber wo bleibt denn bei einer unzahlbaren Menschenmenge in den 
reiferen Jahren diese naturliche Wirksamkeit? Wir sehen sie in 
Unthatigkeit versunken; hat ihnen denn die Natur diese Mitgift 
wieder abgenommen? Nein, es ist unsere widernaturliche Leitung. 
Wir tragen gewaltsam mannliche Sittsamkeit und Stetigkeit in jungę 
Geschopfe und riicken dadurch die Unthatigkeit des Greisenalters 
in die Lebensperiode des Mannes. Wir bringen den kindischen 
Larmgeist durch Hiirte und endlose Ermahnungen zum Schweigen; 
verbannen so allmahlich alle Lust zur AuGerung kbrperlicher Kraft 
und Anstrengung, die wir absichtlich befih-dern sollten; schriinken 
bloB auf Geistesarbeit ein und schwkchen durch alles dies so wie 
durch Nahrung und krankliche Behandlung die Thatigkeit des jungen 
Menschen. Hat diese Behandlung auch seinen Geist nicht unmittel- 
bar angegriffen, so wird er doch unausbleiblich darunter leiden. Bei 
diesem Phlegma sclileicht sich der Kbrper um seine Befehle herum 
und tliut gewohnlich nicht was er will, wenn es ihm nicht sehr 
bequem fallt.

Plus le corps est foible, plus il commande; plus il est 
fort, plus il obóit. II fant que le corps ait de la vigneur pour 
obeir a 1’ame: un bon serviteur doit etre r o b u s t e. *)

*) Emile. pag. 34 et 35.

Ohne stets wiederholte Anstrengung wird er aber scliwach 
werden und bald ohne Subordination vegetieren. Hier sind wir an 
der Quelle der schlimmsten Krankheiten, des Mttssigganges, 
und seiner Schwester der Langenweile. Weiter darf ich nicht 
gehen, wir mtissten sonst die Spieltische, an denen so oft Habsucht, 
Klatscherei und Verzweiflung vorsitzen, hausliche Zankereien in 
Hiitten und Palasten, den Jammer iiber Brodmangel, das trage 
Seufzen bei Arbeiten belauschen; viele Betriiger fragen, warum sie 
nicht Wort liielten; viel Goldmacher, warum sie nicht lieber Scliuh 
machen u. s. w. Wie oft wtirden wir finden, dass bloB Verweich- 
lichung und Gewbhnung an korperliche Unthatigkeit zu Grunde lagen.

Wenn das aber so ist, so folgt aus dem Gesagten eine sehr 
traurige Wahrheit, namlich, dass unsere Vorschriften der Morał, 
dass unsere biirgerlichen Gesetze in Millionen Fallen gar nichts 
fruchten, weil wir einen groBen Menschenbaufen, bald mehr bald 
minder, so erziehen, dass er bald mehr, bald weniger zur Befolgung 
derselben ungeschickt wird. Diese Beschuldigung ist harf, man 
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priife sie; wenigstens ist sie meiner Uberzeugung gemaB. Moclite 
sie doch Eltern und Erzieher reizen, die betritbenden Folgen der weich- 
lichen und, in korperlieher Hinsiclit, so auBerst tragen Erziehung 
besonders hier zu beherzigen, und fiir bessere Ausbildung des jugend- 
lichen Kórpers zu sorgen.

Man erlaube mir hier einen kleinen Seitenschritt, damit ich 
eine gewisse traurige Verirrung nicht unberiihrt lasse, die deutlich 
genug von weichlicher Erziehungsart und daheriger Unthatigkeit ihr 
Entstehen nimmt. leli meine die Verirrung in Betreff eines In- 
stinktes, auf welche man in neueren Zeiten ungemein aufmerksam 
geworden ist. Wenn ich mich nicht irre, so sind wir hier an ihrer 
Quelle. Eben so wohl ais wir von der wohlgenahrten und verzartelten 
Pflanze im warmen Treibhause erwarten, dass ihre Safte zeitiger in 
Friichte iibergeben werden, miissen wir bei unserer weichlichen, 
wohlernahrenden Erziehung beschleunigte Ausbriiche jenes Instinctes 
befiirchten; es yersteht sich von selbst, bei alle den Subjecten be- 
ftircliten, die derselben unterworfen wurden. An sich ist das Gesetz 
der Natur, dem er untergeordnet ist, noch immer unverriickt dasselbe, 
jetzt wie zu Abrahams Zeiten, fiir jedes Subject, das an der Hand 
der Natur siclieren Schrittes geht. Reifien wir es aber davon los, so 
tritt die individuelle korperliche und geistige, von uns erkilnstelte, 
Beschaffenheit an seine Stelle und wirkt, unserer Erfahrung zufolge, 
das friiher, was der Natur nacli spater erfolgen sollte. Ewiger Genuss 
und Sattigung in Nahrungsmitteln, erkiinstelter Appctit, kein Hunger 
durch SchweiB des Angesichtes, was vermogen die nicht in unseren 
zumal vornehmen Familien. So vicl ist dem Menschen nicht be- 
schieden; er biiBt durch wirkliche Krankheit oder durch Uberfluss 
und Verdorbenheit der Safte. Ein elender Zustand! Wir bediirfen 
nur eines gewissen MaBes, nie eines UbermaBes von Nahrung. Wenn 
wir dies MaB, ganz besonders in yornehmen Hausern nicht halten 
konnen: so gibt es kein anderes Mittel in der Weit, das etwaige 
UbermaB einigermaBen wieder gut zu machen, ais Anstrengung des 
KOrpers. Die luxuriósen Safte sollten durch diese gleichsam wieder 
berausgearbeitet werden; sie sollten sich durch dieselbe in den ganzen 
Gliederbau ergieBen, und die Muskeln bei der Spannung unterstiitzen. 
Ilunger und Mtidigkeit sind dann die siiBen Folgen von hinlanglicher 
Łbung des Kórpers; kaum ist jener gestillt, so folgt diese, und mit 
ihr schweigt der Instinkt, weil ihn nichts reizt. Wie sebón ist es 
dann, die Unscbuld mit den Rosenwangen schlummern zu sehen. 
Dieser Anblick ist riihrend; denn er yerbreitet sich zugleich auf die 



40

unendlich wohlthatigen Folgen dieses Zustandes fiir Kórper und Geist! 
— Rede ich wahr, ihr Eltern und Erzieher, was sollte euch dann 
mehr am Herzen liegen, ais ganzliche Umschmelzung einer physi- 
kalischen Erziehungsmode, die nun seit langen Zeiten hewiesen hat, 
dass sie unzweckmafiig sei.

Wenn wir immer noch nicht auflióren, unsere Jugend in den 
Treibhausern der Weichlichkeit nnd Wollust zu erziehen, ihr Lange- 
weile genug zu verscliaffen, ihre Imagination auf wollustige Gebilde 
zu lenken und dadurcli den Gang dei- iiberfliissigen Safte zu he- 
schleunigen, anstatt sie kórperlich herausarbeiten zu lassen : so sind 
alle Mittel, die man sonst vorgeschlagen hat, um jenen Ausbriichen 
vorzubeugen, nicht hinreichend.

4. FalscheWahl der V ergniigungen. Wenn ihr Zweck 
Erholung, bald fiir den Geist, bald fiir den Kórper, oder fiir beide 
zugleich Wiederbelebung nach vollbrachter Arbeit sein soli: so sind 
sie an sich selbst, oder in ihrer jedesmaligen Anwendung ohne allen 
Nutzen, wenn sie diesem Zwecke nicht entsprechen; sondern bald 
den Kórper, bald den Geist, bald beide eben so viel, oder gar mehr 
angreifen, ais die vorbergegangene Arbeit. Ist es denn wohl ver- 
niinftig, wenn unsere alte und jungę Welt vom ernstlichen Studieren 
und von anderen sitzenden Beschaftigungen, welche nach und nach 
die Eingeweide verkrainpfen, zum Romanę, zur Kartę und anderen 
ahnlichen, vom Unverstande ersonnenen Erholungsmitteln greift, und 
so die schon angegriffenen Nerven und erschlafften Muskeln von 
Neuem spannt und erschlafft? — vernunftig, dann in Concerten, 
Komódien, Assembleen u. s. w. Erholung zu suchen, oder nach ge- 
schwachten VerdauungskrUften zum langen Gastmale zu gehen? — 
Ich kann es meinen Lesern iiberlassen, die hier angefangenen Fragen 
weiter fortzusetzen. Ich habe weder Platz noch Lust, unsere ge- 
wóhnliehen Spiele und Zeitvertreibe hier aufzuzahlen und den Beweis 
zu fiihren, dass sie groBentheils an sich selbst, aber noch weit mehr 
in ihrer gewóhnlichen Anwendung verkelirt sind. — Ubersehen wir 
sie nur fliichtig, so ist es sogleicli sehr auffallend, dass wir so sehr 
wenige unter ihnen im Gebrauche finden, die auf verniinftige Leibes- 
bewegung abzwecken. Welch ein weibischer Zug im Charakter 
einer Kation, den Leib in Stuben und Kutschen auf Polstern ruhen 
zu lassen und fast durchaus nur mit demGeiste z u spielen! Ist es 
denn seiner Bestimmung nicht gemafier, dass wir ihm sein Instrument, 
den Kórper, zum Spiel bestimmen, damit dieser ihm zur Unterstiitzung 
bei seinen hóheren, pfliclitmaBigen Beschaftigungen dienen konne?
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Dies ist nicht mehr Ton. — „Jetzt ist es so weit gekommen, 
dass alle (korperliche) Bewegung aus guten Hausern verbannt ist, 
und dass, wie Tissot sagt, jene verschiedenen Leibesbewegungen, 
welche sich die Alten zur Pflicht machten, seit zwei oder drei 
Menschengeschleclitern so verabsaumt werden, dass in wenigen Jahren 
ihre Namen wahrscheinlich nur noch in den Worterbiichern stehen 
werden. Das unseren Vatern weniger bekannte Kartenspiel 
sehmiedet in allen Stadten alle Gesellschaften auf eine gesetzte 
Stunde des Nachmittags auf Stiihle, auf welchen die meliresten 
Menschen, bildsaulenmaBig bis in die Nacht, sich krampfig sitzen. 
Selbst der Geschmack, welchen wir fiir die Tonkunst haben, bałt 
uns mehr von der freien Bewegung ab; und so groB mein Hang 
zu dieser liimmlischen Erquickung ist: so verdenke icbs im ganzen 
doch kaum den orientalisclien Volkern, wenn sie die Erlernung der 
Musik fiir Vornehmere fiir unanstandig ansehen.“*)

*) Franks med. Polizei. B. 2, S. 622.
*») B. III. 791.

Kann denn aber die Rede vom Tonę aufkommen, wenn von 
unserer Totalausbildung und hólieren Bestimmung die Frage ist?

Und warum ist es denn nicht mehr Ton? Deswegen, weil 
unsere Erziehung weibische Ruhe und Empfindelei begiinstigt, sogar 
Wissenscbaften zu Hilfe nimmt, Um mit dem Geiste zu spielen; — 
weil sie Alles darauf anlegt, unser Gefiihl zu verzarteln und uns 
so zu verstimmen, dass wir nur in den Armen der Ruhe und kiirper- 
lichen Unthatigkeit Erholung zu finden Lust baben und immer das 
vorziehen, was unserem zarten Gefiihle schmeiclielt.

„Hierauf“ sagt Frank **)  „sollte die Polizei ein waclisames Auge 
haben; das ist nicht der Weg, brauchbare Biirger des Staats nach 
yollbrachter Arbeit zu neuen Bemiihungen fiir das Wohl ihrer 
Nebenmenschen tauglicli zu machen. “

Schon unsere Kleinen, die zur Annahme des feinen Tons noch 
zu jung und natiirlich sind, konnten uns eines Bessern belehren; 
sie springen herum, wann das Buch zugesclilagen ist; unsere ver- 
feinerten Erwachsenen, die nach Plato mit Luft und Fliissigkeit 
angefiillt sind, sprechen so lange von Convenienz, bis sich die Natur- 
regel geltend macht und sie zum Motionsstulile zwingt — — —!

5. Verweichlichung des Geistes. Dieses Tliema ist 
sehr weitlaufig. Ich werde es auBerst zusammen drangen miissen, 
um die Geduld meiner Leser zu schonen. Niemand zweifelt daran, 
dass der Kbrper auf den Geist sehr groBen Einfluss liabe; die pliysi- 
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kalisclie Behandlung desselben, besonders in den Jahren des Knaben 
und Jtinglings, wird mithin den Charakter des Menschen bestimmen 
helfen, ja wohl tiefer in ihn eingreifen, ais man gewohnlich glaubt. 
Dies ist so gewiss, dass sich wirkliche Esperimente damach an- 
stellen lassen. Man sperre ein junges Geschopf in ein dtisteres Ge- 
fangnis und behandle es ais einen Verbrecher, verbannt von allen 
jugendlichen Freuden. Welch ein trauriges, finsteres, misstrauisches, 
in sich selbst verschlossenes Wesen wird aus ihm werden; man 
verschliesse es in heilige Einsamkeit, lasse es fasten, sich kasteien, 
beten, so wird es wahrscheinlich ein frommer Schwarmer, ein 
Visionifr, ein Zitterling. Ein ganz anderes Geschopf scheint der 
Mensch, wenn wir ihn der Nadel widmen, ein ganz anderer Geist 
ftthrt in ihn, wenn er das Ruder fiihrt, die Segel spannt, und 
Masten erklettert. — Unsere Vorstellungen von uns selbst und den 
Dingen um uns her, unsere Denkungs- und Handlungsart beruht ja 
nur gar zu oft auf der Modification unserer Safte, auf der Stimmung 
unserer Nerven und des ganzen Kórpers; tausenden scheint die 
Weit heute schón und heiter, morgen traurig und trtibe; heute 
mbcliten sie Berge versetzen, morgen wagen sie nichts u. s. w. 
Im Grunde wirkt sehr liSufig nur ihr Kórper diese ganze Veran- 
derung der Scene und Action. Wenn Treue und Glaube, Charakter- 
festigkeit, unerschiitterliche Liebe, Fróhlichkeit, Gegenwart des 
Geistes, Muth und wahrer Mannsinn in neuern Zeiten abgenommen 
haben: so liegt vielleicht die Schuld gar nicht an der gróBern 
Geistescultur (d. h. leider gewohnlich nur Ausbildung der Einbil- 
dungskraft, des Gedaclitnisses und Witzes; praktische Beurtheilungs- 
kraft wird gewohnlich vernachlassigt) unserer Zeitgenossen; sondern 
gróBtentheils allein an Vernaclil;issigung der kórperliclien Erziehung, 
an Mangel der Abhiirtung und Ubung der jungen Menschenwelt. 
Woher soli denn der jungę Weltbiirger den grofien, edlen, mann- 
lichen Charakter nehmen, der sich in Glilck und Ungltick durch 
Festigkeit, in Gefahren durch Muth, im Helfen durch Edelmutli, 
im Ertragen durch Geduld und Arbeit, im Handeln durch Denken 
auszeichnet; diesen grofien Charakter, der in unsern Tagen seltener 
bemerkt wird; woher soli er Muth nehmen, wenn er kórperlich 
verzartelt, auf den Handen getragen, sich seiner Schwache und Unbe- 
hilfliclikeit bewusst ist? — Woher Gegenwart des Geistes in Ge
fahren, wenn er die Zeit der Bliithe im Zimmer, auf dem Sofa 
oder der Bank verlebt? — Woher Fróhlichkeit, wenn seine Nerven 
geschwacht sind, wenn sein ganzer Kórper durch Lebensart entnervt
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ist? — Wolier Entlialtsamkeit, wenn wir seine Begierden durch 
Luxus im Essen und Trinken, durch Schlafen und unthatiges 
Ruhen wecken und starken? — Woher unerschiitterliche Liebe, 
Treue und Glauben, wenn seine kórperliche Constitution schwachlich 
ist, und ihm die Dinge umher bald so, bald so vormalt? Mit einem 
Worte, was soli aus dem Geiste werden, wenn sein Kórper ein In
strument ist, mit dem er nicht nur wenig unternehmen kann, 
sondern das sich auch auf ihn legt und ihn niederdriickt-----------?

Zerstórt die Wurzeln der gesundesten Pflanzen, sie werden 
ihren Gipfel senken und dahin welken. Wahrlich, sehr viele treff- 
liche Eigenschaften unseres Geistes wurzeln im Kórper; ihr Gipfel, 
der das geistige Wesen, unsere Seele, verschónert, wird dahin 
welken, wenn wir den Boden dieser schónen Pflanzen vemachlassigen 
und mit ihm ihre Wurzeln zerstóren.

Es sei fern von mir, durch das Gesagte unserer Generation 
gerade alle edlen Eigenschaften absprechen zu wollen. Wie kónnte 
ich sie verleumden; hin ich nicht ein Theil von ihr ? — Das Edle 
erhalt aber gewóhnlich sein Gepriige vom Geiste der Nationen. Bald 
nahm er sclavisch blinde Liebe gegen den Despoten, bald Freiheits- 
wuth, bald Eroberungssucht zum Stempel; bald fanatische Devotion 
gegen den Clerus, bald die sanfteren Eigenschaften des Mitleidens, 
des Erbarmens, der Empfindlichkeit und Empfindelei der bis zur 
Verfeinerung cultivierten Gesellschaft. So richtete sich denn das 
Edle stets nach der herrschenden Vorstellungsart, und diese gab 
gewóhnlich den MaBstab desselben. Ob wir wolil den jetzigen 
unsrigen, unter Beseitigung unserer Vorstellungsart, mit unpar- 
teiischer Vernnnftstrenge genau nachgemessen und voll befunden 
haben? oder finden wir das MaB des Edeln bei unzahligen Subjecten 
nur deshalb voll, weil es vernunftmaBig nicht ganz richtig ist?
— Viele unserer Zeitschriften, die — in guter Absicht — Edel- 
tliaten ausposaunen, scheinen diese Meinung nicht wenig zu bestatigen.
— Dem sei indes wie ihm wolle, mir scheint es ausgemacht, dass 
tausende der edleren Charaktere sich noch edler auBern, und dass 
tausende von zweideutigen und schlechten Menschen sich brav und 
gut zeigen wiirden, wenn sie nicht durch unsere weichliche physi- 
kalische Erziehung geliihmt worden waren.

Von Personen, die von Jugend auf an Luxus gewóhnt, nur 
immer auf Befriedigung ihrer sybaritischen Wiinsche und sogenannten 
Bediirfnisse denken, dereń Hauptgeschiift es ist, nur zu verdienen, 
um jene Befriedigung veranstalten zu kónnen; von Personen, die 
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in einem beąuemen, weichlichen Kbrper stecken, der alles Un- 
gemach auf tausend Scbleifwegen zu vermeiden suclit; von Krank- 
lichen und Schwachen lasst sieli gewbhnlich keine heroisclie Liebe 
fiirs Vaterland, keine Aufopferung fiirs allgemeine Beste und zur 
Hilfe des Nebenmenschen, kein mannlicher Muth, keine unerschtitter- 
liche Wahrheitsliebe, kein hohes Emporstreben zu edelmiithigen Thaten 
erwarten. Im ganzen ist ihr Bemiihen Streben nach Genuss, nach 
Vergniigungen, nach eigener Beguemlichkeit, nach Ruhe von Sorgen 
und nach Unthatigkeit: ihr Los ist gewbhnlich Sclaverei der 
Leidenschaften.

Toutes les passions sensuelles logent dans des corps effemines: 
ils s’en irritent d’autant plus qu’ils peuvent moins les satisfaire. Un 
corps debile affoiblit l’ame. *)

*) Emile. p. 35.
**) Celui entre nous qui sait le mieux supporter les biens et les maux 

de cette vie est le mieux dleve. Emile p. 11.

Ich kann nicht umhin, hier noch eine Eigenschaft des mann- 
lichen Charakters, die unsere weichliche Erziehung immer seltener 
macht, besonders anzufiihren. Es ist ein gewisses weises Zutrauen 
in unsere eigenen Krafte, das uns nicht leicht gleich um Hilfe schreien, 
oder gar in Verzweiflung sinken lasst, das bei kleinen und groBen 
Unternehmungen immer zu Grunde liegen muss, und das uns ais 
Menschen und Burger, um eine gewisse Selbstandigkeit zu beliaupten, 
unumganglich nbthig ist. So lange unser Verstand auf diesen Anker 
noch rechnen darf, wird unsere Fahrt, ungeachtet aller Beschwerden, 
noch immer Annehmlichkeiten genug haberi, um sie fortzusetzen; 
jeder Widerstand wird uns starker machen; mit seinem Verluste ist 
es Zeit, die Segel zu streichen und sein Falirzeug der Regierung 
eines anderen vbllig zu tiberlassen.

Ich halte es fiir iiberfliissig, das, was ich bislier ais Folgen 
unserer weichlichen Erziehung und Lebensart angegeben habe, hier 
mehr ins Einzelne zu entwickeln. Ich werde iiberdies auf dasselbe 
zuriickkommen miissen, wann ich den Zweck der korperlichen Ubungen 
aus einander setze. Aber angenehm moclite es vielleicht diesem und 
jenem Leser sein, die bisherigen Punkte auf einen allgemeinen Grund- 
satz zuriickgefiihrt zu sehen. Er heiBt:

Die beste Erziehung leitet zur besten Ertragung 
der Freud en und Lei den dieses Lebens.**)

Zur Ertragung gehort Kr aft; dass diese uns von dem jetzigen 
Geiste der Verweichlichung, der unser Gefiihl verzartelt, nicht ein- 
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gehaucht werden konne, ergibt sieli von selbst. Wollen wir also 
uns der besseren Erziehung niihern, so miissen wir jenen Geist all- 
miihlich verleugnen. Dies beifit wahrlich niebt der Gelehrsamkeit 
und Cultur und mit ihr den echten sittlieben Gefiihlen abschwóren, 
und in den SchoB der Barbarei zuriicksinken, sondern nur, jenen 
uralten Grundsatzen folgen, die darauf abzwecken, die naturliche 
Grbfie und Starkę unseres Geistes nicht zu versehnitzeln, sie durch 
Empfindelei nicht zu verschmelzen, aber wohl durch Ubung und gut- 
geordnete Abhartung zu erhalten und zum mannlicben Charakter zu 
bilden.

Was hilft es uns, die iibertriebenen Nachrichten der Alten von 
den Germanen anzustaunen, und in unseren Geschichtsbiichern auf 
deutsche Krafte stolz zu thun. Krafte, die langst in den miitter- 
lichen Boden zuriickkehrten, helfen uns so wenig ais Ahnen, wenn 
wir uns nicht bestreben, ihnen noch jetzt Ehre zu machen. — Lasst 
uns aufhbren, alte Riistungen ais Gbttertrophaen zu betrachten, diese 
Rulimredigkeiten schwachen den Muth unserer Zeitgenossen. Lasst 
uns unsere Jugend, wenn wir ihr des Tacitus und Anderer Gemalde 
zeigen, nicht bloB auf das Leben der einzelnen Farben und die 
antiąuarischen Sclibnheiten allein aufmerksam machen; lasst uns sie 
anleiten, die Wahrheit zu erforschen, um das herauszufinden, worin 
wir sie iibertreffen und worin wir ihnen nachstehen. Sie wird die 
Griinde finden, warum korperliche Kraft, Dauer und Gesundheit; 
warum Muth, Bestitndigkeit und jede dem Mannę eigenthiimliche 
Eigenscliaft bei uns geschwSchter ais bei ihnen ist. Wie manchem 
Knaben und Jiinglinge, dessen Herkunft sein blaues Auge ankiindigt, 
wiirde bei Erorterung dieser Gegenstande das Herz lauter schlagen; 
wie willig wiirde er uns, der Weichlichkeit abschwórend, in die 
Schule korperlieher Abhartung und Starkę folgen.

Ich schlieBe diesen Abschnitt mit Sbmmerings Worten:
„Wie viele Pflanzen verlieren nicht durch die Cultur das meiste 

ihrer wesentlichen Vollkommenheit? — Die erzwungene scheinbare 
Fracht und Schbnheit der vergiinglichen Bliitbe zerstbrt, verdirbt 
oder mindert oft die wichtige Hauptbestimmung der Blume, die Fort- 
pflanzungskraft, nebst dem Wirkungsverm ogen des ganzen 
Krautes! “

Wie oft cultivieren wir den Verstand zum Nachtheile der 
ganzen Wirksamkeit des Menschen.



III. A b s c li n i 11.

Alle Mittel, die man bisher gegen jene Folgen der Weich- 
lichkeit anwendete, sind nicht hinreichend.

Es gehoren ungemein viel Hiebe dazu, um manchem Vorur- 
theile den Schadel zu zerspalten, wenn ihn die Zeit mit Stahlhiirte 
versehen liat. Hat ihm aber gar die Modę und die Stimmenme.hr- 
heit des Zeitalters ein eisernes Privilegium verliehen; findet es der 
Geist der Nation schon, geschmackvoll, dem feinen Ton gemSB: so 
miigen es die weisesten Manner, ihr Name sei Tissot oder Frank, 
Locke oder Rousseau u. s. w. fiir vogelfrei erklaren, es werden 
sich nur sehr Wenige zum thatigen Angriffe desselben waffnen. 
Vaterstadt und Vaterland zeigen mit Fingern auf sie und nehmen 
thiitig Partei. Man tritt daher immer nur selir sachte einher, — 
man schreibt und lasst die Ausfuhrung — — — dem, der 
Lust hat.

Die im vorigen Abschnitte kurz angegebenen Folgen unserer 
weichlichen Erziehungsart sind schon seit langer Zeit die Klippen 
gewesen, an denen das Lebensgliick von Millionen scheiterte. Der 
einsiclitsvollere Theil der Nation bemerkte sie, und der Wunsch, 
sie zu yemichten, wurde mit einer Warme geauBert, von der sich 
sehr viel versprechen lieB, ais man allgemeiner auf Erziehungsver- 
besserung loszuarbeiten anfing. Nicht bloB Erzieher, sondern auch 
die angesehensten Arzte drangen in ihren Schriften seit der Zeit 
auch auf eine vóllige Umschmelzung der physikalischen Erziehung; 
aber auf dem Lande, in den Biirgerstuben und allen alten Scliul- 
und Erziehungsanstalten hat die Zeit das Vorurtlieil fiir die Beibe- 
haltung einer weichlichen Erziehungsart geheiligt; in den Palasten 
der GroBen, sowie in den Zimmern ihrer kleinern Nachalimer, nalim
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es der feine Ton in Schutz; auf Universitaten und in den Stuben 
der Gelehrten gesellte sieli Gelelirsamkeit und feiner Ton zusammen 
und bauten ihm Freistatten. Daher steht der bei weiten groBte Theil 
der Vorsclilage jener Manner nur in gedruckten Buchstaben, aber 
nicht in der Ausftihrung da, so dass eine ganzliche Reform der 
korperlichen Erziehnng erst noch bevorstehen muss, wenn wir unsere 
Jugend dem Geiste des Zeitalters entreiBen und gesunder und 
mannlicher bilden wollen.

Alles was bislier absichtlicli geschelien ist, um dies zu er- 
reichen, oder was zufalliger Weise Mittel wurde, luxuriose Ver- 
weichlichung unserer Generation zu erschweren, lasst sich daher 
noch zur Zeit sehr leicht tibersehen.

Seit dem Aufbliihen der so genannten neuern Erzieliungsart 
— die der Kenner aber schon bei Plato und andern alten Griechen 
findet, — nach Lockes, Rousseaus, Basedows und Salzmanns Grund- 
satzen, verschwand allmahlich die Nacht der Monchserziehung u. s. w. 
wie das Jedermann weiB. Selbst Fiirsten nahmen daran thatigeu 
Antlieil. Man bildete melirere Filiale nach der Dessau’ischen Mutter- 
sehule, reformierte viele alte Anstalten, und die Privaterziehung 
bekam ein ganz anderes Anselin. Diese hoclist schatzbaren Fort- 
schritte sind unverkennbar. Wenn man ihnen aber genauer nachgeht, 
so findet man, dass sie beinah durchaus nur fiir bessere Geistes- 
cultur gethan sind; fiir bessere Metlioden des Unterrichts vom a b c 
bis zur Trigonometrie, zur Cultur der Geistesfaliigkeiten, zur bessern 
moralischen Leitung; — aber wurde nicht beinah durchaus der 
arme Kbrper yergessen?----------- Ich muss dies letztere etwas
deutlicher machen.

Unsere Privaterziehung hat sich gebessert: man wilnsclit 
schon vor der Geburt zu erziehen, die Behandlung des Sauglings 
ist verniinftiger geworden; man gewohnt die Jugend mehr an freie 
Luft und Witterung, ihre Kleidung ist viel einfacher, die Nahrung 
gesunder, man spriclit sogar von der Nothwendigkeit korperliclier 
Abbartung; das ist alles wahr, aber leider sind die bessern Er- 
ziehungsgrundsatze nur von wenigen, sehr w en i gen, aufgeklftrten 
Familien angenommen und im ganzen ist es mit der physikalischen 
Behandlung noch im Geringsten nicht besser, ais vor 20 Jahren und 
weiter rtickwarts gerechnet.

Hier sind die gesiindern Maximen noch nicht einmal mit den 
alten weibischen Vorurtheilen in Galirung gesetzt, und unsere zart- 
liche Grausamkeit alinet noch nichts von der entsetzlichen Er- 
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fahrung, dass von allen Geborenen die Halfte vor dem zehnten 
Jahre stirbt. *)

*) Leser! Verzeiht mir die nochmalige Wiederholung dieser entsetzlichen 
Erfahrung. Ich mochte sie geflissentlieh noch zehnmal wiederholen. In ihr 
liegt ein sehr starker Beweis der beiden Behauptungen: unsere physika- 
lischeErziehung samint unserer Lebensartist schlecht;unsere 
Sorge fur das 1 ei bliche W ohl d er S t aa t s b iir ger be s t eh t groB e n- 
theils nur noch in Worten. — Ich setze hier aus William Blacks 
Vergleichung der Ster blichkeit des Mens chengeschlechts noch 
hinzu, dass in grofien Stadten die Halfte vor dem dritten Jahre stirbt.

„Voller Genuss der freien Luft, hinlangliche Leibesiibung 
und Sclilaf, einfache Nahrungsmittel, kein Wein noch starkes 
Getrank, sehr wenige oder gar keine Arzneien, keine warmen und 
engen Kleider, keine Federbetten, keine Kopfbedeckung, kaltes Bad, 
und Gewóhnung der FiiBe zur Kalte und Nlisse.11

Dies sind Lockes gemhfiigte Grundshtze der physikalischen Be- 
handlung der Jugend: wo ist nur ein Haus, das sie, den hinlang- 
lichen Schlaf abgerechnet, in ihrem ganzen Umfangę anwendete?

Unsere Privaterzieher sind tlieils noch sehr unbekannt mit dem, 
was zur physikalischen Erziehung gehbrt; aber alle, fast ohne Aus- 
nahme, sind nur Executoren des elterlichen Willens. Sie haben nur 
darauf zu sehen, dass nicht zu lange geschlafen, oder zu viel gegessen 
werde, dass man gelegentlich eine sogenannte Motion mache und 
keinen Schaden nehme. ZweckmaBige Leibesiibungen konimen 
noch gar nicht in Betracht. Von dem Tanzen und Reiten, so wie 
von dem selteneren Fechten und Voltigieren babę ich schon ander- 
wSrts meine Meinung gesagt. Manche Eltern lassen ihren Kindern 
in mechanischen Arbeiten Unterricht geben. Dies ist ungemein 
lobenswiirdig, kann aber allein nicht das leisten, was von kórper- 
licher Bildung erwartet werden sollte.

Wenn es wahr ist, dass die niederen Stande immer den hóheren 
nachahmen, so konnten die gebildeteren Familien ungemein viel 
Gutes durch ihr Beispiel stiften. Nach dem Modeli der Prinzen- 
erziehung bilden, so viel es sein kann, die Hofleute ihre Jugend, 
nach diesen erzieht der Adel u. s. w. Alles folgt nach, so viel es 
die Umstande zulassen. Wie gut wlire es, wenn man oben immer 
Verstand zeigte! — Nur der Verstandige geht seinen eigenen Weg, 
wenn er iiber sich Unverstand bemerkt. Aber seit langen Zeiten 
hatten die niederen Stande eben nicht viel gutes nachzuahmen, und 
das Resultat von ihrer Nachabmung war — Weichlichkeit und 
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Neiwenscliwache. Wenn man indess nicht ungerecht sein will, so 
muss man gestehen, dass die neueren Zeiten eine bessere Aussicht 
gewahren, wo die gesiindcre Erziehung hier und dort von oben her 
herab zu steigen anfangt.

Die Verbesserungen unserer óffentlichengróherenSchulen 
sind sehr scliatzbar; aber sie beschrariken sich auf Unterrichts- 
methoden und neue Zweige der Wissenschaften, allenfalls auch auf 
gesilndere Einrichtung der Sehulgebaude und bessere Geldókonomie. 
Da sie im Grunde nur Unterrichtsanstalten sind, so lasst sich nach 
ihrer Einrichtung von ihnen auch billig nichts weiter erwarten. 
Andere, die wirkliche Erziehunganstalten sein sollten, da ihnen die 
Schiller ganz iiberlassen sind, thun fiir die kórperliche Bildung — 
nichts; nur wenige dieser Anstalten machen hiervon Ausnahmen, 
aber bei weitem noch nicht im vollkommenen Grade. Alle tibrigen 
ernahren, reinigen, lassen schlafen und verweiclilichen, wie schon 
seit alten Zeiten genahrt, gereinigt, geschlafen und verweichlicht 
ist. Ich enthalte mich iibrigens aller Beispiele, so wie aller weitern 
Darstellung dieses elenden Wesens, das schon Iiaufig in offentlichen 
Schriften geriigt ist. Von unseren kleinen Winkelschulen 

> gilt ebendasselbe, so dass alle Mittel, die zur Leibeserhaltung in 
diesen bffentlichen Anstalten angewendet wurden, hochstens in 
Eeinigung der Schulluft bestehn. Nur sehr wenige Schulen 
beschaftigen ihre Jugend mit meclianischen Arbeiten; allein es lasst 
sich, wie gesagt, leicht einsehen, dass unter Kórperbildung mehr 
gedacht werden miisse, ais ein Inbegriff von mechanischen Fertig- 
keiten. Weit wichtiger ist es, wenn viele vortreffliche Schulmanner 
ihren Scliulem von der Einrichtung des menschlichen Kórpers 
Unterricht ertheilen und ihnen Vorschriften zur Erhaltung desselben 
geben; geschieht dies in Anstalten, wo der Schiller zugleich erzogen 
wird, so ist es desto schlimmer, wenn man die Theorie gibt, und 
die Praxis — verweigert.

In den neuesten Zeiten sind unter dem Namen der Indu- 
strieschulen Anstalten cntstanden, wo neben dem Unterrichte 
die Jugend auch zur Handarbcit angelialten wird. Die Absicht ist 
vortrefflich, man will die Jugend zur Thatigkeit leiten. Hier ist 
es offenbar, dass man eine sehr traurige Folgę unserer weichlichen 
Erziehung, namlich die Unthatigkeit, von der ich im corigen 
Abschnitte sprach, anerkannte und ihr entgegen zu arbeiten be- 
schloss. Man wird es mit Gliick thun. Wenn es aber aufier der 
Unthatigkeit noch andere Folgen gibt, so werden diese Ein- 

Gutsmuths, Gymnastik far die Jugend. 4 
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richtungen noch lange nicht hinreichend sein, sie wegzuschaffen; 
kurz, der Zweck, die Jugend zum Erwerben und zu niitzlicher Zeit- 
anwendung zu gewiihnen, ist z war vortrefflich, aber noch vortreff- 
licher und grbBer ist der, neben der Gewbhnung zur Thatigkeit sie 
allen tibeln Folgen zu entzielien, die aus vernachlassigter korper- 
liclier Ubung und Bildung entstehn.

Diese kurze Ubersicht ist hinreichend, die wenigen Fortschritte 
in der Verbesserung der pliysikalischen Erziehung in Familien und 
offentlichen Anstalten zu tibersehen; fast alle stehen eigentlich nur 
in Buchern gcdruckt; ausgefiihrt sind sie nur zum Theil in 
einzelnen Familien, so dass man sie noch gar nicht ais Volkser- 
ziehung betrachten darf. Halt man die Krebsschritte dagegen, ais 
da sind allgemeine Einftthrung der warmen Getranke; die allgemeine 
Abschaffung des Bades, das sonst in allen Stiidten Sitte, in neueren 
Zeiten aber auf offentlichen Schulen verboten war und jetzt erst 
wieder ais niitzlich und nbthig befórdert zu werden anfangt; die 
jetzt weit grbBere Politur des feinen Tones und die weit friihere 
Beugung des Nackens unserer zarten Jugend unter das Joch wissen- 
schaftlicher Kenntnisse und kiinstlicher Fertigkeiten: so ist immer 
noch die Frage, ob dieser Theil der Erziehung gewonnen habe 
oder nicht. Selbst die Aufnahme einzelner Grundsatze der besseren, 
harteren Erziehungsart in dieser und jener Familie stiftet fast mehr 
Schaden ais Vortheil, weil die daneben bestehenden einzelnen Ma- 
ximen der Verweichlichung mit ihnen auf Kosten der armen Jugend 
sehr leicht in Widcrsprucli kommen und so ein Unlieil anricliten, 
das von wenig geiibten Erziehern nicht leicht verhindert werden 
kann. Allemal wiilzt dann das Vorurtlieil die daher entstandenen 
Nachtheile nicht auf diesen Widerspruch, sondern auf jene bes
sern Grundsatze, und so entstelit fiir die gute Sache mehr Schaden 
ais Nutzen.

Ich komme zu den zufalligen Mitteln, welche den Verfall 
der kórperlichen Kraft und Gesundheit u. s. w. unserer Generation 
vorziiglich gehcmmt haben.

Vor allen andern steht oben an die naturliche Neigung 
der Jugend, sich im Freien herumzutummeln und das wieder eins 
zuliolen, was in der Schule versaumt wurde. Weder der Stock de- 
Orbils, noch die ernsten Ermahnungen und Scblage der Eltern 
waren im Stande, den lebhaftern Umlauf des jugendlichen Blutes, 
die angeborne Thatigkeit und KraftauBerung so ganz zu hemmen 
und das Jugendtemperament zu dem feierlichen Ernste umzuwandeln, 
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den die mónchsartige Erziehung forderte, um mit wiirdigem Anstande 
in den Vorhbfen der Gelehrsamkeit und Bildung einher zu schreiten. 
Naturam furca expellas tamen usque reeurret bewahrte sich grófiten- 
theils und liatte hier den ungemein grofien Nutzen, dass sehr viel 
jungę Leute robuster, starker, gesiinder, thiitiger und besser blieben, 
ais es der Zuschnitt ihrer Erziehung hoffen liefi. Hauptsachlicli 
gilt dies von den arbeitenden Volksclassen, welche sich, theils aus 
Sorglosigkeit, theils aus Uberdruss der steten Gegenwart ihrer 
Kinder und wegen zu haufiger Geschafte wenig oder nicht um sie 
bekummern, wenn sie aus der Schule heimkehren.

Die gebildetern und miiBigern Stande schrankten sie schon 
mehr ein, und die Vornehmen hielten sie unter dem Joche des 
feinen Tones am meisten im Zimmer. Hierdurch entstanden groBen- 
theils die so merklichen Abstande, welche man in Riicksicht der 
Starkę, Gewandtheit und Gesundheit des Kórpers bei der Jugend 
der verschiedenen Stande gewahr wird. Ist man doch, wenn die 
NebenumstSnde nicht aus der Acht gelassen werden, fast im Stande, 
es den Kindern am Gesicht anzusehn, ob die Eltern Hof- und 
Gartenraum haben, oder nicht.

Eine andere stark wirkende Ursache liegt in den mannigfaltigen 
Beschaftigungen, die von den arbeitenden Volksclassen in freier 
Luft vorgenommen werden. Meistentheils wird die Jugend schon 
mit dem 13. und 14. Jahre dazu angelialten und findet hier 
Gelegenlieit, die Gesundheit zu starken, die Kórperkraft zu iiben, 
und sich, in mancher Riicksicht, bald mehr, bald weniger Gewandt
heit zu verschaffen. Traurig ist es, dass hierbei viele jungę Menschen 
Arbeiten verrichten miissen, die ihre Krafte iibersteigen. — Die 
Jugend aller vornehmern Stande genieBt dieses Vortheils fiir ihre 
Gesundheit wieder nicht, und bleibt daher schwachlicher. Nur bei 
dem jungen Adel, welcher Militardienste nimmt, ist hier eine ge- 
ringe Ausnahme zu machen, zumal da viele dieser jungen Leute, 
theils in Militarschulen, theils von ihren Eltern etwas riistiger er- 
zogen werden. — Lasst uns endlich regentenfreundlich unser 
Auge von allen Finauzspeculationen abwenden und in den mannig
faltigen Accisen und Zóllen einen, wiewohl mit sonderbarem FleiBe 
durchlócherten Damm finden, der dem Luxus und der Weichlichkeit 
entgegen gesetzt wurde und wenigstens die Wohnungen der Armern 
dagegen schiitzte. Der Erfolg davon mag in manchen Gegenden 
nicht unwichtig gewesen sein; denn so viel lasst sich leicht ein- 
sehen, dass, da der Taglóhner z. E. weniger an Kaffee denken 

4* 
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darf, wo er bei gleichem Verdienste ihn zwei, dieimal theurer be- 
zahlen muss.

Aus dem Bislierigen ergibt sieli, dass die sehr groBen Fort- 
schritte, die besonders wir Deutschen in neuern Zeiten in der Er
ziehung gemacht haben, nur sehr einseitig sind. Die Vervielfaltigung 
der wissensehaftlichen Facher und die gróCern Forderungen, welche 
man an jeden thut, der sich den Kiinsten und Wissenschaften wid- 
met, maehten es nothwendig, auf bessere Scliulmethoden zu denken 
und den Gang des Unterrichts sehr zu verandern. Dies war ein 
Hauptgrund zur Verbesserung unserer bffentlichen Schulen und des 
liauslichen Unterrichts. Wenn aber eben diese Vermehrung der 
Lehrgegenstande die Disharmonie vergrbBerte, welche schon so lange 
zwischen der wissensehaftlichen und physikalischen Erziehung auf 
Kosten des Kórpers und Geistes statt fand: so hatte man um so 
eher auf Leibesstarkung denken sollen. Aber hier leitet uns noch 
fast durchgehends die Krallenhand des Vorurtheils; noch immer 
betrachten wir unsere Schwache und unsere kórperlichen Gebrechen 
lieber ais natiirliche Mitgift, unsere Krankheiten ais angeborne Ubel, 
unsere Laster ais Tiicken der Erbsiinde, anstatt sie fiir das zu lialten, 
was sie fast immer sind, — fiir Folgen unserer verkehrten Er- 
ziehungs- und Lebensart; nur allzuwahr ist es, dass wir lieber zur 
Apotheke, zum Magnetismus, zum Luftsalze und tausend andern 
Universalmedicinen unsere Zuflucht nehmen, um unser Leben zu 
schiitzen und Krankheitsplagen von uns abzuhalten, ais uns, oder 
wenigstens unsere unschuldige Jugend, der dasselbe Schicksal bevor- 
steht, der Natur mehr zu nahern, um aus ihrer Brust Kórperstarke, 
Dauer und Gesundheit zu saugen; leider nur allzuwahr, dass viele 
Sclaven des Luxus, der Weichlichkeit und des sogenannten feinen 
Tones tandelnde Empfiudsamkeit fiir Merkmal des feinen Geistes, 
delicate Gesundheit und Kórperschwache fiir Zeichen der feinern 
Geistescultur, weibische Weichlichkeit fiir Deutung auf edle Ab- 
kunft und vornehme Erziehung; mit einem Worte, alles dieses 
eben so wohl fiir Zeichen des vornehmen Standes lialten, wie der 
Sinese seine — langen Nagel.

Leider nur zu wahr, dass viele Gelehrte sich keine grtindliche 
Gelehrsamkeit denken kónnen, wenn sie nicht auf den Ruin des 
Kórpers gebaut ist; dass selbst die aufgeklarten Hausvater und 
Erzieher im physikalischen Theile der Erziehung genug zu thun, 
die so genannte neuere Erziehung, so wie die Vorschriften der 
weisesten Arzte vollkommen anzuwenden glauben, wenn ihr Kind 
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— nicht die Biust einer Amme saugt, wenn es kein Brei nahrt, 
wenn es nicht gewickelt, gewiegt, gegangelt, durch Schniirbruste 
verdorben, wenn es nicht verfuttert wird; wenn es gesunde Luft 
atliinet, die Blattern durch Einimpfung erhalt, Wasser trinkt, mit 
abgeschnittenen Haaren geht, an MaBigkoit im Essen gewbhnt, dann 
und wann einen kleinen Spaziergang macht und mit Praservativ- 
curen, so wie mit Stock und Ruthe, verschont wird.

Das Verschrobene jener Meinungen ist deutlich genug. Das 
Gute, was die letztere in sich schlieBt, wiirdige ich; aber man kann 
bei dieser sogenannten pliilanthropischen Erziehung, auch mit ab
geschnittenen Haaren, noch immer sehr weiclilich erziehen, und 
sie ist wahrlich nicht hinreichend, den jungen Menschen bis auf 
diejenige Stufe der kbrperlichen Vollkommenheit zu fiihren, wo wir 
Gesundheit mit mannlicher Starkę und Gewandtheit, mit Ausdauer, 
Muth und Gegenwart des Geistes im mannlichen Charakter ver- 
einigt sehen.



Vorschlag der Gymnastik. — Hindernisse.
Die im dritten Abschnitte angegebenen Folgen unserer Erzie

hung und Lebensart lassen sich mit einem Worte ausdriicken, es 
lieifit: Verweichlichung. Lasst uns das, was zu weich geworden 
ist, bart machen, dann wird Kraft, Dauer, Nervositat, Gesundheit, 
Thatigkeit und Starkę des Geistes wieder mit urspriinglieher Schón- 
heit an uns hervorglSnzen.

Unsere physikalische Erziehung hat, wie ich so eben zeigte, 
kein hinreichendes Mittel gegen jene Krankheit des Leibes und 
Geistes aufzuweisen; auch wird es uns nicht einfallen, religibse und 
moralische Vorschriften und Ermahnungen gegen korperliche Schwache 
anzuwenden; aber glaubt man denn, dass sie hinreichend seien, den 
Hang zur Unthatigkeit, mit ihren nnilberselibaren Folgen, und die 
Verweichlichung des Geistes zu heben, welche gewóhnlich im Kórper 
ihren Grund haben? — Solltees nicht besser sein, denjun- 
gen Weltburger, soviel es nur móglicli wSre, auch phy- 
sikalisch so zu erziehen, damit er moralisch gut bleiben 
konne.

Lasst uns den Kórper mehr abharten, so wird er mehr Dauer 
und Nervenstarke erhalten; lasst uns ihn iiben, so wird er kraft- 
voll und thatig werden; dann wird er den Geist beleben, ihn mann- 
lich, kraftvoll, unermiidlich, standhaft und muthvoll machen; Heitew- 
keit wird ihn dann nahren; er wird thatig sein, wie die Natur, 
Langweile wird ihn nicht vergiften.

Beides geschielit durch hartere korperliche Erziehung, und ganz 
besonders durch Leibesubungen.

Mirum est, ut animus agitatione motuąue corporis excitetur.*)  
__________ •

*) „Es ist zum Erstaunen, wie sehr der Geist durch Thatigkeit und Te- 
wegung des Kórpers belebt wird.“ Plin. secund. Epist. I. 6.
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So wag ich es denn, spiit im feinen achtzelinten Jahrhundert, 
meinen Zeitgenossen eine Sache zu empfehlen, die durch hohes 
Alterthum und unverdiente Vergessenheit wieder neu gewordenist; 
unbesorgt, wie die Freunde des alltaglichen sie aufnelimen werden. 
Die Empfehlung vieler Nationen. vieler Erzieher, besonders vieler 
groBer Arzte; ja was noch mehr ist, die Stimme des gesunden 
Menschenverstandes sprechen fiir sie. Vor diesen miissen doch 
endlich Modę und feiner Ton sich beugen.

Unbegreiflich ist es, dass man in der Reihe von Jahrhunderten, 
wo man im alten Griechenlande und Rom lebte und webte, dass 
man, sag ich, damals in allen Schul- und Studierzimmern die vor- 
trefflichen Grundsatze der altgriechischen und romischen Korperer- 
ziehung, namentlich auch die Nachrichten von ihren gymnastischen 
Ubungen, lesen und wieder lesen konnte, ohne auch nur etwas davon 
auf die damalige Erziehung iiberzutragen. — So las man denn nur 
gar zu haufig, nicht Worte, nur — Wbrter. Von dem grofien 
Nutzen taglicher Leibesiibungen fiir Kbrper und Geist uberzeugte 
mich mehrjahrige Erfahrung, aber wir bediirfen ihrer nicht; es ist 
bekannt genug, dass unsere Jugend zu weichlicli und unthatig er- 
zogen wird, dass sie zu viel sitzt, dass geistige Beschaftigungen nicht 
ununterbrochen von ihr getrieben werden konnen, dass sie daher auch 
korperlich in Thatigkeit gesetzt werden miisse; dass unter tausend 
Familien kaum filnfzig ihre Kinder nach Endigung der Schule be- 
schaftigen konnen, und dass daher diese freie Zeit meist zwecklos 
und miiBig liingebracht werde. Schon in dieser Riicksicht sind 
Leibesiibungen sehr nlitzlich, ja ich meine unentbehrlich. Ge- 
wahrt man sie der Jugend nicht, so wahlt sie, wenn nicht miiBige 
Unthatigkeit u. dgl. ihr ungliickliches Loos ist, aufsichtslos unzweck- 
mafiige oder gefahrliche. — Die wenigsten Eltern und Erzieher 
kennen aber dergleichen Ubungen: so ist denn eine praktisclie 
Anleitung dazu gewiss weniger iiberfliissig, ais der beste — Ro
man. Wohlan denn !

Mit der lierzliclisten Uberzeugung von dem Nutzen des Gegen- 
. standes, empfehle ich sie allen Eltern, denen es ein Ernst ist, 
• ihre Kinder am Kbrper und Geiste gesund zu erzielien.

Allen Privaterziehern ganz vorziiglich, denen das Wohl 
ihrer Zoglinge am Herzen liegt.

Allen Schulanstalten, die nicht bloB den Geist, sondern 
auch den Kbrper bilden wollen, der so unzertrennlich von ihm ist.

Meiner ganzen Nation, die es so sehr verdient, ihrer ner- 
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yichten Ahnen wert zu bleiben, und durch pliysische Festigkeit die edle, 
altdeutsclie Treue ihres Charakters zu behaupten und zu beleben.

Allen bied ern Fiirsten, die ihre hochste Pflicht in die Be- 
forderung des Wohls ihrer Untergebenen setzen.

Der Geist der frommen Mildthatigkeit fiir geistliche Stiftungen 
ist mit dem Aberglauben zum Theil verschwunden. Edle Menschen! 
móget ihr den Klóstern nichts mehr vermachen: o so vermacht es 
der Jugend eurer Yaterstadt, stiftet euch ein Denkmal wie Anaxa- 
goras zu Lampsacum; lasst aber nicht euer Andenken jahrlich durch 
Reden feiern, die der Wind verweht und der Zuhorer verschlaft. 
Maclit es wie er. Er lag am Tode, da kamen die Ilaupter der 
Stadt, und fragten den beriihmten Weisen, ob er noch etwas zu 
wiinschen habe; ja, erwiderte er: dass man der Jugend erlaube, sich 
alle Jahre in dem Monde meines Hinscheidens zu belustigen. — 
Das hieB aber nicht — Hundstagsferien haben.

Jeder witzige auch unwitzige Kopf besitzt die kleine Kunst, 
ein Ding lacherlich zu machen. Mag er! — Zwei gro [Je Nationen, 
nach denen wir uns bisher so gern bildeten, geben den gymna- 
stischen Ubungen ein Gewicht, das den Spott und die Gering- 
schatzung des Unkundigen und Witzigen iiberwiegt. Es waren 
Romer und besonders Griechen.

Vortreffliclies Volk! du bist so ganz ins Elysium hiniiber 
geschlummert, aber das Verhaltnis zwischen Kbrper und Geist 
lebt noch, es ist ewig. Du bildetest unsern Geist, warum 
achteten wir der Lehren nicht, die du uns fiir die Erhaltung und 
Verschonerung des Korpers gabst? Gymnastische Ubungen 
machten bei dir den Haupttheil der Jugenderziehung; korperliche 
Abhiirtung, StMrkung, Geschicklichkeit, schonere Bildung, Muth, 
Gegenwart des Geistes in Gefahren und darauf gegriindete Vaterlands- 
liebe waren ihr Zweck; die Anstellung offentlicher vom Staate be- 
soldeter Lehrer dieser Kunst, die in allen Stadten Griechenlands 
dazu errrichteten bffentlichen Gebaude, theils von unermessliclier GroBe 
und auffallender Pracht, verkiindigten schon den hohen Wert, 
welchen man.in die Gymnastik legte; hier erschienen Redner, 
Philosophen, um Gedanken zu wechseln, Jiinglinge und Manner, um 
zu lernen, und um sich korperlich zu iiben; Athleten, um sich zu 
zeigen; Krankliche und Schwache, um sich durch Ubungen zu 
starken; Jung und Alt, Reich und Arm durch alle Stande, um zu 
sehen, sich zu belustigen, Theil zu nebmen. Die bffentliche Feier 
dieser Ubungen, mit denen des Geistes verbunden, das lieiBt, die 
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bffentliclieii sogenannten olympischen, isthmisclien, pythischen und 
nemeischen Spiele, die nichts weniger ais bloBe Spiele waren, heiligte 
die hohe Meinung des Volks und selbst die Religion. Das Zu- 
stromen zu diesen groBen Feierlichkeiten iibersteigt unsere Vorstellung; 
nichts ahnliches gibt es unter den neuern Nationen, keine so frohe 
Vereinigung der Glieder eines Yolkes ist mehr ubrig. Wichtige 
Begebenheiten im Staate, offentliche Feste, sogar Begrabnisse ver- 
■dienstvoller Patrioten wurden durch gymnastische Spiele verherr- 
liclit.

Das entfernteste Griechenland strómte zu Wasser und zu Lande 
in die schonste Provinz des Pelopones, in die fruchtbaren Gefilde 
von Flis. Hier sah man ganze Scharen, selbst aus Sicilien, Italien 
und Kleinasien, besonders von der groBen Halbinsel, nach Olymp ia 
wallen, um den lieiligen Spielen beizuwohnen, die durch Hercules 
einst gestiftet und durch Lycurg und Iphitus, nach einem langen 
Stillstande, wieder hergestellt worden waren. Hier rangen oft 
Konige mit Burgera um Kran ze, in welche die innige Yerehrung 
ihrer Mitbiirger und unsterblicher Ruhm nicht nur, sondern zugleich 
Freiheit des Vaterlandes, so wie seiner einzelnen Kinder, nutzliche 
Verwendung vaterlandischer Feiertage, das Wolil der einzelnen 
Familien, ja iiberall das Schonste und Beste, was Griechen sich von 
ihren Gottheiten erbitten konnten, gewunden war. *)

Man braucht wahrlich nicht Schwarmer zu sein, um etwas 
Herzerhebendes darin zu finden, wenn ein Kranz von Ol- oder 
Ficlitenzweigen die Jugend eines ganzen Volks der tragen weich
lichen Ruhe, die seinem Klima sonst so angemessen war, entriss 
und sie aufforderte, anstatt einer weibischen Entnervung zu unter- 
liegen, Korperkraft und Mannsinn zu erringen. Wenn auch in 
keiner andern Riicksicht die Frage, ob sich die Landesregierung in die 
Angelegenheiten der Erziehung zu mischen habe, Bejahung ver- 
diente: so miisste man sie doch, in so fern die Regierung offcnt- 
liche Spiele wenigstens begiinstigte, zugestehn.

*) O'J śvsza t(uv a^awoni, ortu; Ta aiiZa 8'jvatVTO avatpEts9at — a/.Aa 
p.Etfov Tt araarj ttq jroZet aya9ov ez toutou zat aurotę ezeivot; zpoozT<op.Evot. Kotva; 
yap ti; ayaw aXXo; śitaat Totę oyaftotę TtoXtTats 7tpoazetrat, zat OTecpaw; ou ittruo;, 
ouSe zotiwu, z, oeXiv«>v, aXX’ ó; ev auT<p <5uXXafi<ov s/et tt)v av9p<unw< eu3atp.ovtav, 
ótov eXeu9eptav Xey<o auTOU te śzaSTOu iSta, zat zotwj t»]c TtarpiSo;, zai itXo'JTOV, zat 
oo£av, zai śopT<uv TtaTptcoM a7toXauOtv, zat etzettiw <!<uT>)ptav, zat <JuwX<o; Ta zaXXtCTa, 
<uv av Tt; soęatTO yevE<rflat ót itapa Ttov 9eiov. Tairta itavT® to> STScpa^tu, óv <pv)p.t, 
auwa7teuXEZTat, za: ex tou aytu-jo; azswou rtEpipY^ETat, ecp óv at aazYjSEt; auTat, zat 
ót itovot ayoosw Solon in Luciani Anachars. §. 15.
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Die Vorbereitungen der Eleer zu diesen Spielen kiindigten 
schon etwas grofies an; alle kriegerischen Feindseligkeiten wurden 
verschoben, kein militarischer Haufe durfte die geheiligten Fluren 
des Landes betreten. Man schritt zełin Monate vor der Feierliclikeit 
zur Wahl der acht Scliiedsrichter aus den acht Stkmmen der Provinz? 
und gab ihnen dadurch Zeit, ihre Pflichten zu erlernen, und sich 
selbst im Kampfe aller Art zu tiben. Klein und groB brannte vor 
Verlangen, mit dem elften Tage des Monats Hekatombeon, das 
funftagige Fest anbrechen zu sehn, und der Ausdruck inniger Freude 
wurde von Monat zu Monat deutlicher auf allen Gesiclitern, sowie 
er sich mehr und mehr naherte, und die Kampflustigen aus allen 
Gegenden herbeistromten.

Die Gegend war schon; Religion und Volksgeist hatten sie 
durch Kunst ruhrend gemaclit. Ein groBer heiliger Hain von Mau
era umgeben, bewahrte ihre Meisterstiicke. Hier stand Jupiters 
prachtiger Tempel, von weifiem Marmor achtundsechzig FuB hocli, 
mit seiner Bildsaule, dereń Scheitel sich, obgleich sitzend, der Decke 
naherte und die von Gold und Elfenbein gearbeitet war; der Tempel 
der Juno, bei dem die Tóchter der Provinz am Feste der Gottin 
Wettrennen hielten. Hier fand man die schonsten GebSude, prach- 
tige Altare, eine unglaubliclie Menge Bildsaulen olympischer Sieger, 
und Bundessaulen mit den eingegrabenen Vertragen griechischer Vól- 
kerschaften.

Das Fest begann am Abend, die unzahlbaren Altare, geschmiickt 
mit Kranzen und Blumenbandern, benetzte das Blut der Opferthiere. 
So verehrte man die Gótter bis zur Mitternacht. Diese rief alles 
zur Laufbahn. W elch eine ungeheure Menschenmenge bedeckte hier 
nach und nach den Boden, welch ein Jauclizen und Larmen be- 
griiBte die aufgehende Sonne. Schon tummelten sich die Kampfer 
allgemach herum, die Pferde wieherten, die Siegswagen rasselten. 
Jetzt eilten die Athleten zum heiligen Walde und beteuerten, in 
Gegenwart der acht Aufseher, am Fufie eines Jupiterbildes, die Regel- 
maBigkeit ihrer Vorubungen. Sie kamen zuriick, man sah sie sich 
entkleiden; ihre Kórper wurden, wie es bekannt ist, gesalbt und 
gerieben. Die Zuschauer im Stadium wichen auf beiden Seiten zu- 
ruck. Ein Herold forderte die Wettlaufenden auf. Sie stellten sich; 
er verkundigte ihre Namen, ihr Vaterland; waren sie schon bekannt 
durch ehemalige Siege, so vereinten sich aller Stimmen zur Wieder- 
holung des lauten Beifalls, den sie ehemals ernteten. Jetzt nahte 
sich der entscheidende Augenblick. Hoffnung und Furcht zeigte 
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sich auf den Gesichtern der Zuschauer mehr und mehr, hier fur 
diesen, dort fiir jenen geliehten Landsmann, der das Vaterland durch 
seinen Sieg zu erfreuen und zu verherrlichen da stand. Die Trom- 
pete schmetterte das Zeichen, wie Pfeile schossen die Laufenden 
zum Ziele, die acht Richter entschieden den Sieg, der Herold ver- 
kundigte den Namen und tausend Stimmen wiederholten ihn.

Der ganze ubrige Tag vergieng, so wie die folgenden, unter 
fernern Ubungen des Wettlaufes. Da eiferten Knaben dem Beispiele 
der Erwachsenen nach, so wie bei allen anderen Ubungen, und die 
Jugend athmete hier ein miinnliches Wesen ein, das mit dem Ach 
und Weh unserer jungen Romanleser sonderbar absticht. Die 
nach sten Tage zeigten zugleich das Renu en in W ag en, das 
Ring en, mit der grausamen Ausartung desselben, dem Faust- 
kampfe; den Diskus, das Springen u. s. w. — Endlich er- 
schien der Tag der Siegeskranze; er war der fiinfte des groBen vater- 
landischen Festes, fiir die Sieger ein Tag des Triumphs, fiir ihre 
Familien ein Tag der hochsten Freude, fiir Vaterland und Stadt 
einer patriotischen Entzuckung, von der wir andern keine Begriffe 
haben, weil uns gewbhnlich nichts an das Vaterland fesselt, ais die 
Erdscholle oder der Herd, die wir so leicht in jedem andern 
Lande finden konnen. — Chilon starb vor Freude, da er seinen 
Sohn an diesem Tage ais Sieger umarmte, und Diagoras von Rhodus 
hauchte sein Leben mitten unter der Volksmenge aus, ais zwei 
seiner Solinę die errungenen Kranze aus zartlicher Kindesliebe von 
ihren Schlafen nahmen, den entzuckten Vater damit bekranzten und 
ihn im Triumph auf ihren Schultern durch die zahllosen Zuschauer 
trugen. — Seht da, ob rauhere Ubungen und korperliche Hartę 
die sanften Gefiihle ersticken, die wir ais gebildete Menschen nie 
verleugnen sollen?

Im heiligen Walde begann die Feierlichkeit mit Opfern, dann 
folgten den acht Vorstehern die Sieger, geschmuckt mit prachtigen 
Kleidern, ihre Hande mit Palmen, unter Flbtenmusik. Ihre Freude 
grenzte an Trunkenheit. So gieng der Zug der zahllosen Menge 
nach dem Theater, wo Siegeshymnen mit Musik wechselten, bis der 
Herold die Namen der Sieger verkiindigte. Sie erschienen vor dem 
obersten Schiedsrichter und empfiengen von seinen Handen den 01- 
kranz, hinter Jupiters Tempel von einem Baume genommen, der 
deshalb in offentlicher Achtung stand. In diesem Augenblicke ver- 
einigten sich aller Stimmen zur lebhaftesten Theilnahme, zur Freude 
so wie zum Beifalle und zur Bewunderung des Bekranzten. Dank- 
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opfer, offentliche Bewirtung im Prytaneum und Tanze machten den 
Beschluss ; Dichter und Bildhauer verewigten den Ruhm der Sieger; 
jeder Zuschauer trug ihn in seine Provinz, er flog von Munde zu 
Munde; ihn erzahlten die Vater den Kleinen und der ungeerbte 
Titel Sieger begleitete von nun an ihre Namen.

Diese offentlichen Spiele ganz vorziiglich waren es, die den 
Nationalgeist unterhielten, den Jiingling von Weichlichkeit zuriick- 
zogen, ihm Mannsinn einflbBten, ihn zum Heroen bildeten. — 
Ubungen der Art wurden allgemeiner Hang unter der Jugend, die 
mehresten Familien hatten Privatan stal ten in ihren Wohnungen und 
auf ihren Landsitzen, um sich kbrperlich iiben zu konnen. So sollte 
es, denke ich, unter allen gebildeten Nationen sein, die dem des- 
potisclien Scepter der Verfeinerung nicht ganz unterliegen wollen.

Mercurialis, der sein beriihmtes Werk von der Gymnastik nicht 
bloB fiir Alterthumsforsclier, sondern besonders auch zur Aufmunte- 
rung fiir sein Zeitalter ais Arzt schrieb, um die alten trefflichen 
Ubungen wieder in Gang zu bringen, und dadurch die damalige 
Generation kórperlich stiirker und gesunder zu machen, auBert sich 
so: „Die Alten hatten von der Gymnastik eine so hohe Vorstellung, 
dass Plato und Aristoteles — ich brauche wohl nicht mehrere anzu- < 
fiihren — denjenigen Staat nicht fiir den besten liielten, wo man 
diese Kunst nicht iibte. Und das wohl von Rechts wegen; denn 
wenn wir stets fiir Bildung des Geistes sorgen miissen, und dieser 
ohne den Kbrper nichts Wiclitiges und Wiirdiges vollenden 
kann: so miissen wir doch wahrhaftig fur Gesundheit und edle Fer- 
tigkeiten des Kórpers sorgen, damit er dem Geiste Dienste leisten 
konne, und seinen Verrichtungen nicht nur nicht hinderlich, sondern 
auch behilflich werde. Eben deshalb nennt Plato — denjenigen 
einen Kriippel, der bei alleiniger Geistescultur den Leib durch 
Faulheit und Nichtsthuerei zerstort.u*)

*) Tanta fuit apud yeteres hujus (artis Gymnasticae) existimatio, ut Plato 
atque Aristoteles — ne alios ąuamplures reeenseam — eam rempublicam haud 
optimam esse censuerint, in qua talis ars desideraretur; nec immerito quidem, 
quoniam si animi semper habenda est cura, neque ille absque corporis auxilio 
quidquam grave, aut dignum eficere valet: ita profecto studendum est corporis 
salubritati, bonoque habitui, ut et animo inservire, et ejus operationes nequa- 
quam impedire, sed adjuvare possit: propter quod in Protagora Plato eum esse 
claudum appellandum dixit, qui solum animum exercens, corpus ignavia atque 
otio consumit. Hieronymus Mercurialis de Arte gymnastica. Amstel. 1672. 
p. 14.

In dieser Stelle liegt ungemein viel Wahres, mochte es doch 
endlich von Vatern, Erziehern und Volksvorsteliern beherzigt werden!



61

Was liindert uns denn, statt der poetischen Traumereien der 
Griechen und Romer, die sich fiir unsere Religion noch weniger, 
ais fiir unsern Geist passen, lieber ihre rellen Kiinste nachzualimen, 
um Kraft und Mannsinn in den Kbrper und Geist unserer Jugend 
zu bringen ?

Diese Frage leitet mich zur Untersucliung der Hinder- 
nisse und Einwendungen, die sich der G-ymnastik entgegen 
stellen kbnnten. Die wiclitigsten sind folgende:

1. Wir haben keine Anstalten dazu; wo sind bei uns 
die herrlichen Gebhude der alten Gymnasien, Palaster, 
Amphitheater?

Wir bedtirfen ihrer nicht, denn wir konnen den Zweck der 
Gymnastik erreichen, ohne besondere Gebaude dazu anzulegen. 
Unsere Gymnasien und óffentlichen Schulen haben fast durchaus ge- 
raumige Hofplatze, auch Garten, wo man die Leibesiibungen, wenig
stens fiir jetzt im Stillen, iiben konnte, bis das gemeine Volk sich 
nach und nach an den Anblick gewóhnte; und wo gar kein Rauin 
ist, bietet ihn das freie Feld dar. Unsere Dórfer haben die schonsten 
Platze zu dergleichen Ubungen fiir die Landjugend. Die dazu 
nbthigen Geratliscliaften kosten auCerst wenig; sie iibersteigen nicht 
einmal das Yermogeri, welches der willkiirlichen Verwendung unserer 
jungen Leute auf Schulen tiberlassen ist. Wie gern wurden aufge- 
klarte Eltern die kaum nennenswerthen Beitrage dazu herschiefien, 
wenn die Polizei — welche die gymnastischen Spiele auf alle 
Art befórdern sollte*)  — und die Scliulvorsteher die Sache 
durch Empfehlung unterstiitzten; wenn der Etirst des Landes 
sich ihrer annahme und diese lieilsamen Ubungen zu N a t i o n a 1- 
festen erhobe, woran es uns so sehr mangelt. Sie haben so etwas 
grofies, Herzerhebendes, so viel Kraft auf den Nationalgeist zu 
wirken, das Volk zu leiten, ihm Patriotismus einzufloCen, sein Ge- 
fiihl fiir Tugend und Rechtschaffenheit zu erhbhen und einen ge- 
wissen edlen Sinn selbst unter den niedrigsten Volksclassen zu ver- 
breiten, dass ich sie fiir ein Haupterziehungsmittel einer ganzen Na- 
tion halte. Rom und Griechenland, und ganz neuerlich Frankreich 
geben uns Beweise davon. Wie oft stillte man den Unwillen, den 
Emporungsgeist durch óffentliche Feste, wobei das Volk der drii- 
ckenden Lasten vergass. In neueren Zeiten gibt der yielgeliebte 
Furst von Dessau den Beweis, dass Nationalfeste ein schatz- 
bares, leider yernachlassigtes Yolkserziehungsmittel seien.

*) Frank System einer vollst. med. Polizei. B. 3. S. 791.
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Bei Worlitz ist eine grofie, fast uniibersehbare Wiese. Hier 
begrenzt ein schoner Wald weit hinaus ihre eine Seite, dort schlieBt 
Worlitz, wo friedliche Hiitten neben den furstlichen Praehtgebauden 
unter hohen Pappeln hervorlauschen, den Horizont. Es ist ein herz- 
licher Anblick, hier am 24. September einen groBen Theil der 
Landeskinder herbeistromen und die olympischen Spiele gleichsam 
wieder aufleben zu sehen. Der Boden ist fast wasserrecht. Kein 
Hiigel begrenzt die heitere Aussicht, aber ein kunstlicher Berg er- 
hebt sich an einer Stelle und halt ein tempelartiges Kuppelgebaude 
empor, das oben einen Cirkelsaal, unten im Grunde die Grufte des 
fiirstlichen Hauses enthalt.

Wie schon drMngt hier der edle Fiirst den ernsten Gedanken 
des Todes an den freudigen des Lebens und uberlasst dem ruhigen 
Denker das stille Vergnugen, beide zu dem reizendsten Wohlsein 
zusammen zu stimmen.

Cypressen und hohe Pappeln umkranzen das heitere Grab, und ein 
Schraubengang fiihrt ringsumher bis zu den Eingangen des Saales.

Der Morgen ist erschienen, und man sieht die Landeskinder 
allmahlich zu diesem landlichen Platze strómen. Hier und dort, von 
allen Seiten verkiindigt Musik den Anzug der frohen Dorfschaften; 
die Bewohner der Hauptstadt eilen herbei; Fremdlinge drangen sich 
hinzu und das gute Fiirstenpaar begibt sich zutraulich in den Scliofi 
seiner geliebten Landsleute.

Zehn Madclien, aus zehn jalirlich bestimmten Dorfschaften, durch 
das Urtheil der Hausvater, wegen ihrer Arbeitsamkeit, Treue und 
Tugend fiir die besten erklart, erscheinen hier, am Geburtstage 
ihrer edlen Furstin, von ihr gekranzt und gekleidet, an einer frohen 
Tafel. Ein Brautkleid nebst einer Summę von 150 Ethlr. werden 
von ihr jedem zur Ausstattung bestimmt. Sie genieBen heute be- 
sonders der Huld ihrer geliebten giltigen Landesmutter. Aber auch 
die iibrige Jugend der Dorfschaften wird nicht vergessen. Man 
eriiffnet rings um den Hiigel her eine Laufbahn. Tausende von Zu- 
schauern schlieBen sie ein. Knaben, kleine Madclien, Jiinglinge 
und Jungfrauen ringen durch Wettlaufen wechselweise nach dem 
Siege und die gute Fiirstin belolmt eigenhandig, mit Hiiten und 
schiinen Zeugen, die Sieger und Siegerinnen fiir ihre jugendliche 
Anstrengung. Bald schwingt sich die riistigere Mannschaft der Dorfer 
auf ihre Pferde und erjagt ahnliche Preise. Ein tausendfacli grup- 
piertes, landliches Mahl in Zeiten und Lauben erfrischt das grofie 
Menschengewiihl. Gern tragt der giitige Fiirst, so viel ais móglicli 
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ist, dazu bei. Musik und Jauchzen ertbnt in allen Quartieren, in 
welche der Platz um die Laufbahn ber fiir die einzelnen Dorf- 
scliaften getbeilt ist. Der Tanz beginnt und wahrt, bis der Tag 
sich neigt. Oft macht eine Beleuchtung des Gebaudes und der 
Hecken den Beschluss und ein Zeichen erinnert die vergniigten Land- 
leute an den Riickzug.

Wie schon ist solch ein Tag! Thn erwartet die Landjugend mit 
Sehnsucht, fiir ihn iibt sie ihre Kbrperkraft schon zum Voraus; er 
belebt ihre Liebe zum Vaterlande, das nicht bloB Arbeit und Unter- 
thanengehorsam fordert, sondern auch Freude gewahrt: — zum 
Fiirsten, der heute den Beweis gibt, dass ihm die guten Landleute 
lieb sind, dass er ihrer in seinem Palaste nicht vergisst.

Regenten, welche ein schbnes Mittel, ein ganzes Volk zu 
leiten und seine Liebe zu erwerben; wie wichtig und empfehlens- 
wiirdig in den Zeiten der Revolutionen!

2. Mangel an Lehrern. Es fehlt uns zwar gar nicht an 
Buchcrn, welche von der Gymnastik der Alten handeln; aber sie 
geben nur allgemeine historische Nachrichten, keine praktischen An- 
weisungen, nach denen sich etwas ausfiihren lieBe; vieles ist selbst 
gelehrten Mannern wenig anschaulich, und im Grunde móehte doch 
der praktische Versucli dessen, was jene Nachrichten erzahlen, wie 
mir es eigene Erfahrung sagt, wohl immer noch der beste Commen- 
tar daruber sein. Ohne das lobpreisen zu wollen, was ich etwa ge- 
leistet babę, kann ich wohl sagen, dass die in der zweiten Abtheilung 
folgenden Beschreibungen der gymnastischen Ubungen noch nirgends 
weder bei Alten noch Neuen, so vollstandig und praktisch vor- 
kommen. Ich hoffe, sie sollen hinreichen, dem angehenden Lehrer 
bei der Ausfiihrung die nótliige Anleitung zu gewaliren.

Aber wer wird sich der Sache unterziehen wollen ? Den Privat- 
erzieher zwingt schon die schreiendste Noth dazu — Langeweile der 
Zóglinge, eine wirkliche Qual fiir ihn und sie. Wie kbnnten wir 
sie heilsamer und untriiglicher abwenden, ais durch korperliche 
Ubungen. Durch Lectiire? — Nun denn auch durch Kartenspiel! 
beides ist sehr haufig gleich verderblich, wie das jeder Einsichts- 
volle weiB. Ist sein Aufenthalt das Land — welche treffliche Ge
legenheit gibt die Flur, der Wald u. s. w. zu Leibesiibungen; in 
ihnen findet er ein schbnes Mittel, die Kinder an sich zu fesseln, 
er veijiingt sich unter ihnen, er ruft seine Jugendzeit zuriick, mischt 
sich in ihre unschuldigen Spiele; er benutzt sie ais Bewegungsgriinde 
zur Geistesanstrengung, sie werden nattirliche Belohnung fiir FleiB, 
Entziehung derselben wird Strafe fiir Tragheit.
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In Stadten, bei bffentlichen Schulen zumal, bat die Sache mehr 
Schwierigkeit. Ich werde anderwarts mehr davon reden. — Wie 
leicht tritt uns ein gewisser — ich mag ihn nicht bezeiclinen — 
Stolz in den Weg, das ist walir; allein es gibt auch viele treff- 
liche, eifrige Miinner, denen ins Herz geschrieben ist: lasset uns 
Gutes thun, nicht miide werden !

Aber wer wird sich der Sache unterziehen konnen? — Am 
Konnen ist just kein Zweifel. Alle Privaterzieher sind in den 
Jahren, wo man zu dergleichen Ubungen noch Kraft hat, und auf- 
gelegt dazu ist, oder werden kann; an fast allen Schulen gibt es 
jungę Manner von gleichem Schlage. Ich muss noch hinzufiigen, 
dass das Zerstórende, was ihre sitzende Lebensart fiir ihre eigene 
Gesundheit hat, dadurch vollig verschwinden wiirde. — Zum Be- 
scliluss dieses Absatzes noch folgende Stelle aus Franks medicinischer 
Polizei, B. 2. S. 629. „Es miissen also in allen Stadten, wo eigent- 
lich der Sitz der untbatigen Lebensart ist, die Lehrer der unteren 
Schulen entweder selbst ihre Schiller oline Ausnalime, in das freie 
Feld begleiten, ihre Spiele ordnen, und den da vorkommenden 
Ubungen vorstehen; oder es muss, wozu ich am meisten rathen wiirde 
ein besonderer Ubungslehrer bestellt werden, welchem die ganze 
Aufsicht iiber das Ubungswesen der Jugend tiberlassen werden móge. 
Die Stelle eines solclien Lehrers muss fiir die Gesundheit der lernen- 
den Jugend — gewiss eine der wichtigsten unter allen denen sein, 
welche das Beste des Staates an Orten erfordert, wo die jungę Brut 
einer unentbehrlichen Classe von Biirgern, mit grofien Unkosten 
meistens zu kranklichen, nur fiir eine kurze Dauer ihres Lebens 
brauchbaren Geschiipfen bisher gebildet wurde.“

3. Mangel an Zeit. — Zu nothwendigen und niitzlichen 
Saclien muss man sie nehmen, dies ist Pfliclit. Diese zwei Worte 
widerlegen die ganze Einwendung. — Aber ich weifi nicht, mit 
welchem Rechte man einen Vorwand von der Zeit hernehmen kann. 
Es ist zuvi>rdcrst kaum nothig zu erinnern, dass der Geist der Jugend 
schlechterdings der Erholung bediirfe. Wenn wir dann auch an- 
nehmen, dass die Geistesbildung Hauptsache fiir sie sein miisse 
— wogegen sich viel einwenden lasst — : so bleibt es doch walir, 
wenn es auch Rousseau nicht fiir das groBte Geheimnis der Erzie
hung gelialten liatte, 
que les exercices du corps et ceux de 1’esprit servent toujonrs de 
delassement les uns aux autres.*)

*) Emile. L. 3. p. 8.
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Ist es denn aber wohl nicht verniinftiger, diese kórperlichen 
Ubungen und Erholungen lieber mit in den Erziehungsplan aufzu- 
nehmen, ais sie der Willkiir der jungen Welt zu tiberlassen? — 
Wenn wir dem langen Morgenschlafe, der Eomanenleserei, dem Karten- 
spiele, der Komódie, welche fiir unsere Jugend noch gar nicht ein- 
gerichtet ist, den langen Tafeln und tausend andern Niclitsthuereien 
gehórige Schranken setzen, womit unsere Jugend einen groBen Theil 
ihrer edelsten Bliithezeit, gleich nutzlos fiir Kórper und Geist ver- 
bringt: so ist fiir die Ausbildung des Kórpers ein vollkommen liin- 
reichender Zeitraum da. — Dies sag ich besonders in Riicksicht 
der erwachsenern Jugend. Fiir Knaben bis zum achten Jahre 
diirfen wir aber, wenn wir die Wirkungen der Natur fiir ihre k ó r- 
perliche Bildung nicht stóren wollen, Geistesbildung nicht 
zur Hauptsache machen. „Es ist yielleicht keine grausamere und 
iibler verstandene Erziehung, ais jene rasende Begierde, die Kinder 
zu vielen (Geistes-) Arbeiten zu zwingen und grofie Progressen von 
ihnen zu fordem; sie ist das Grab ihrer Talente und ihrer 
Gesundheit, und ungeachtet alles dessen, was grofie Manner, die 
sie mit mehr Starkę ais glucklicliem Erfolge angegriffen haben, da- 
wider sagen konnten, ist sie noch jetzo, leider! nur allzusehr ver- 
breitet!11*) Dieses Alter, wiederliole ich nochmals mit Tissot, ist den 
Leibestibungen gewidmet, die den Leib starken, und nicht dem Stu- 
dieren, das ihn sch wacht und am Waclisthume hindert.

O ihr Eltern, beherzigt diese Schutzschrift unschuldiger Crea- 
turen, welche die Natur eueren Handen iibergab, indem sie aut eure 
elterliche Treue rechnete; die von euerem Blute sind, die ihr Schicksal 
grófitentheils von euch, mit liebenswiirdiger Unbefangenheit, er- 
warten!
Aimes l’enfance: favorises ses jeux, ses plaisirs, son aimable in- 
stinct. Qui de vous n’a pas regrette quelquefois cet age, o u le rire 
est toujours sur les levres et ou l’ame est toujours en paix ? **)

Selbst ihre unschuldigen Spiele werden die Entwicklung des 
Geistes befórdern, indem sie die Organe iiben und stfirken, ohne 
welche das Denken unmóglich ist; sie werden zwischen den Kraften 
des Geistes und Leibes eine Harmonie grttnden, aus der sehr walir- 
scheinlich das entspringt, was wir gesunden Menschenrerstand nennen; 
sie werden des Unterrichts fahiger bleiben, wenn wir sie nicht durch 
friihe Ubertreibung dagegen abstumpfen; ja sie werden des Unter-

*) Tissot von der Gesundheit der Gelehrten. S. 118.
*♦) Emile L. II. p. 82.

Gutsmuths, Gymnastik fiir die Jugend. 5
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richts unaufhorlicli geniefieu konnen, wenn wir ihn mitten unter den 
Ubungen ihres Leibes zu geben verstelien.

4. Laclierlichkeit. Es ist wahr, dass das Ungewohnliche der 
gymnastischen Spiele liin und wieder unter dem Volke Aufsehen er- 
regen und lacherlich scheinen konnte; allein wenn dieser Umstand 
einen Grund abgeben sollte, das zu unterlassen, was unser Verstand 
fiir zweckinafiig erklart bat: so miissen wir auf alle, durch ihre 
Neuheit auffallenden, Verbesserungen Verzicht thun. Abschrecken, 
sagt Stuve iiber eben diesen Gegenstand, muss sich kein rechtschaf- 
fener Mann lassen von dem graden Wege nach einem groBen und 
wiirdigen Ziele, die Leute mogen reden und thun, was sie wollen. 
Ein verstandiger Lehrer wird gewiss aus Pflichtgeftihl in dem, was 
die Sorgfalt fiir den Kbrper anbetrifft, seinen Schiilern Aufmunte- 
rung, Anleitung uud Beispiel geben.*)

Es kommt im Grunde alles darauf an, wie man die Sache ein- 
leitet, um ihr das Aufifallende der Neuheit zu benehmen. Hier ist 
dies sehr leicht mbglich, wenn mau mit Ubungen anfangt, die der 
groBe Haufe schon kennt, dann allmahlich zu den ungewbhnlichen 
fortgeht und zugleich die Kopfe mit dem Zwecke der korperlichen 
Ubungen bekannt macht. Kein Mensch meiner Vaterstadt fand es 
lacherlich, wenn sich Gymnasiasten, denen der Bart schon gewachsen 
war, auf einem offentlichen Platze derselben mit Ballonschlagen, oder 
vor den Thoren mit Ballspielen belustigten; die Voriibergehenden 
standen still und bezeugten ihre Freude an der Lustbarkeit der 
Jugend. Wie leicht lieBe sich, fast in allen Stadten und Dorfern, 
von hier weiter bis zu den eigentlichen gymnastischen Ubungen fort- 
gehen.

Dies ist, glaube ich, der wahre Weg zur Einftilirung einer 
gewiss wiinschenswiirdigen Sache unter der Jugend. Auf die er- 
wachsene Weit lasst uns Verzicht thun. Erwartet den Aufwuchs 
einer so vorbereiteten neuen Generation und das Einverstandnis 
einer bessern medicinischen Polizei, die den Wunsch des 
wiirdigen Frank: Die gymnastischen Spiele verdienen 
allen moglichen Vorschub von Seiten der Polizei, in 
Ausfiihruug bringt, und welche folgende Gedanken dieses menschen- 
freundlichen Mannes beherzigt. „Es ist daher fiir eine groBe Stadt 
nur halb gesorgt, wenn Schauspielhauser und Concerte den Einwoh- 
nern offen stehen, ohne dass auch zu korperlichen Ubungen Gele-

♦) Stuve iiber das Schulwesen. S. 58. 



67

genheit gemacht werde. Freilich wiirde fiir unsere Gegenden die 
eben angefiihrte Gymnastik“ — die Rede war von einer persischen 
Ubung— „weniger schicklich scheinen; allein es ist in meinen Augen 
unverniinftig, die spanische Grandezza an einem Orte zu suchen, 
wo man bloB auf dasjenige zu sehen liat, was dem Kórper behagt, 
und wo kein Spiel zu klein oder zu kindisch ist, wenn es im Stande 
ist, brauchbare Biirger des Staats zu neuen Bemiihungen fiir das 
Wohl ihrer Mitmenschen tauglich zu machen.1**)

*) System einer med. Polizei. B. III. S. 814.

5. Gefa.hr. Sie scheint mit gymnastiscben Ubungen verbunden 
zu sein; Ja; aber es scheint in der That bloB so, wie ich aus langer 
Erfabrung weiB. Ich habe nun sieben Jahre lang mit einem an- 
sehnlichen Haufen junger Knaben und Jtinglinge gymnastische 
Ubungen fast taglich getrieben, mit schwachen und starken, unge- 
schickten und geschickten, mit kleinern und gróBern von den nie- 
drigsten Graden an bis zu ansehnlichen, gefahrlich scheinenden Fer- 
tigkeiten hinauf, und nicht ein Einziger hat bis auf diesen Tag 
nur den mindesten Schaden genommen. Dies beweist mehr ais alle 
Raisonnemens angstlicher Besorgnis. Eine Menge Vorsichtigkeits- 
regeln werde ich in der Folgę da mit einflechten, wo sie nóthig 
sind. Weibische Furchtsamkeit bestreite ich nicht; wozu diese ver- 
gebliche Arbeit? Sie móclite sogar das Laufen und Reiten, das 
Essen und Trinken verbieten, weil es gefahrlich werden —■ kann. 
Móchten doch zartliche und furchtsame Eltern und Erzieher be- 
denken, dass unser Wohnplatz nicht immer das Zimmer ist, und 
dass der jungę Mensch tausendmal mehr Gefalir lauft, wenn wir 
ihn mit zartlichom, ungeiibten Kórper in die Weit schicken, ais 
wenn er von uns nach und nach, so viel es nur immer gehen will, 
zum Besieger der Gefahren gebildet ist.

Ein Knabe von zehn Jaliren erstieg den aufiersten Gipfel einer 
holien Fichte, die zwischen Porphyrblócken hervor gewachsen war. 
Die noch zu jungę weiche Spitze brach ab wie eine Rilbe. Er 
stiirzte — aber nicht herab. Rasch ergriff er im Sturze einen be- 
gegnenden Zweig und — lachte, ais wenn ihm nichts geschehen ware. 
Welche furchtlose Gegenwart des Geistes! kennt sie wohl der Un- 
geiibte? — Nein, aber er wird auch keine Gefalir suchen! — Gut, 
aber so sucht sie ihn und findet ihn desto leicliter, je weichlicher 
ihr ihn erzogen habt.

Vous les rendes delicats, scnsibles, vous les sortes de leur 
etat d’homme, dans lequel ils rentreront un jour malgre vous. Pour 

Gefa.hr
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ne pas les exposer a quelques maux de la naturę, vous etes l’ar- 
tisan de ceux qu’elle ne leur a pas donnes.*)

6. Entwohnung von sitzender Beschaftigung. — 
„Wenn man viel Zeit auf korperliche Ubungen wendet, so wird die 
so erzogene Jugend mit ihrem kraftvollen Kórper sich kunftig in 
keine sitzende Lagę, wozu sie doch oft bestimmt ist, passen; der 
so Erzogene wird seine Geschafte schlecht verwalten, oder tiber dem 
Sitzen erkranken.“

In diesem Einwurfe sollte das viel eigentlich lieiBen: z u viel, 
dann wtire er nicht ganz unwalir, wie sich von selbst verstiinde. 
Allein was helfen dergleichen falsche Yoraussetzungen ? Wollen wir 
die Jugend von allen geistigen, sogar von allen sitzenden Beschaf
tigungen schlechthin abziehn, und sie bloB korperlich tiben, wie die 
Wilden in Canada? — Welcher verntinftige Mensch kann dies je 
wtinschen? Die wahre Voraussetzung ist: theilet die Zeit weislich 
ein, dann wird zu den beiderseitigen Bildungen Zeit genug da sein; 
dann werden ihn die Arbeiten des Geistes hinlanglich an Stillsitzen 
und abstracte Beschaftigungen gewohnen, so dass er kunftig ais 
Mann seine Lagę wird ertragen kónnen; ja die Ftille kórperlicher 
Starkę und Gesundheit wird dann die Verrichtungen des Geistes 
leichter und sicherer machen.

Wahrhaftig ist es im Gegentheile sehr, sehr gefahrlich, die 
Jugend durch zu vieles Sitzen an eine gewisse Unthatigkeit zu 
gewohnen, die physich anfangt, aber moralisch und geistig 
endet. Es ist wahrlich ein missliclies Geschaft, unsere gewolmliche 
Erziehung von der Beschuldigung dieser Stinde retten zu wollen, 
vermoge welcher man gewóhnlich korperlich und geistig mehr 
genieBt ais — thut.

Gewohnen wir unsere Jugend zu echter Thatigkeit, dem Geiste 
und Kórper nach: so wird sie auch einst in sitzender Lagę geistig 
thatig sein, und in den Erholungsstunden, die doch unfehlbar jedem 
Stande werden mtissen, sich durch korperliche Ubungen und Be
schaftigungen gesund zu erhalten und sich zu erholen wissen, anstatt 
sich durch unthatiges Stillsitzen, durch Karten und andere ahnliche 
Spiele, oder durch mattes Herumschlendern vom Sitzen und von 
der Anstrengung des Kopfes erholen zu wollen.

7. Verwilderung des Geistes. Man hat oft vorgegeben, 
dass die Ausbildung der kórperlichen Kraft und Starkę, namentlich

j Emile p. 97. 
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durch gymnastische Ubungen, einen scbadlichen Einfluss auf die 
Seelenfahigkeiten babę; dass der Geist dadurch verwildere und in 
eine Art von Ungeschliffenheit geratlie. Ein sehr ungliicklicher 
Einfall, obgleich philosophischen Ansehens.

Beim Lichte besehen, liegt hierbei eine Folgerung zum Grunde, 
welche sogenannte Philosoplien, die im schwersten Metali mitunter 
groBe Uberzeugung fanden, bei der Streitigkeit iiber den Sclaven- 
liandel und dessen RechtmaBigkeit anwendeten. Nach anatomischen 
und pliysiologischen Untersucbungen hat der Negerkbrper mehr 
Vollkommenheiten ais der unserige; lasst uns diesen, sagen sie, von 
den Fahigkeiten der Negerseele subtrabieren, so wird der Rest eine 
Thierseele sein, der wir alle Empfanglichkeit fiir moralisches Ge- 
ftilil, alle Freiheit, tiberhaupt alle Perfectibilitat absprechen.

Lasst uns menschenfreundlicher denken! Wir wollen eingestelien, 
dass alleinige Ausbildung des Geistes den Kbrper zerstbre; und 
umgekehrt, dass bei alleiniger Korperbildung der Geist verwildre. 
Dies ist unumstbBlich walir. Was folgt denn aber daraus? — Dass 
wir den Kbrper vernachlassigen und, auf Kosten seiner Gesundheit 
und Kraft, den Geist allein bilden, durch Riickwirkung der kor- 
perlichen Zertriimmerung auch kranke und schwacbe Geister erzielien 
sollen ? Niemand wird das behaupten. Wahrlich,

man ist schon zu gelehrt, wenn man es 
auf Kosten seiner Gesundheit ist.*)

*) Tissot.

Aber umgekehrt, kann denn irgend ein Erzieher von gesundem 
Menschenverstande bloB und allein korperliche Ausbildung wollen? 
— Auch nicht. — Nun, so ist es wunderlich, Einwendungen zu machen.

Wir streben nach einer Vollkommenheit, die etwas Entziickendes 
mit sich fiihrt; nach einer Zusammenstimmung, durch welche Geist 
und Leib gleich stark, gleich kraftvoll, in ihrer Verbindung Wol- 
lust, nicht Ktimmernis empfinden; wir streben nach Harmonie 
zwischen beiden. Um sie zu erreichen: „muss ein Theil der offent- 
lichen Spiele unter uns eingefiihrt werden, die bei der am meisten 
aufgeklSrten und gebildeten Nation des Alterthums zur Erhaltung 
und Beforderung ihrer idealischen Korperschbnheit und Starkę, zur 
Stiihlung des Muthes und zur Ausfiihrung verewigter Heldenthaten 
so viel beitrugen; denen sie selbst gar sehr die Geisteskraft, den 
liohen Dichterflug, die Wahrheit und Einfalt der Empfindungen, die 
Grazie, die jedem ihrer Werke den unwiderstehlichen Zauber gab, 
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zu danken haben. — Wer die letzte Behauptung nicht begreift, und 
den Zusammenhang davon nicht einsieht, hat, wie ich dreist be- 
haupte, den Menschen nicht recht beobachtet und studiert.“*)

*) Stuve am angef. Orte. S. 59.
**) Emile L. II. p. 159.

Es ist hier der Ort nicht, mehr hinzuzusetzen. Ich schliefie 
mit Rousseaus ganz hierher gehorigen Worten:

C’est une erreur hien pitoyable d’imaginer que l’exercice du 
corps nuise aux operations de 1’esprit; comme si les deux actions 
ne devoient pas marcher de coneert, et que l’un ne dut pas tou- 
jours diriger l’autre ! **)

8. Korperliche Kraft und Geschicklichkeit, ver- 
bu n d e n m i t M ut h und Unerschrockenheit, b e w i r k e n ein 
gewisses S elbstzutrauen, einen Hang, sich bei Be- 
leidigungen selbst zu helfen. Diese Eigenschaften 
des Charakters sind dem friedlichen Burger unniitz 
und oft verderblich.

Dies sei die letzte hiei- zu beantwortende Einwendung.
Selbstzutr auen scheint mir sehr wiinschenswert; es gehort 

in den Charakter des Mannes; es ist eine seiner nbthigsten Eigen- 
schaften bei allen Unternehmungen. Nehmt sie ihm, und sein Geist 
ist gelahmt. Wohl kann es ausarten, kann Naseweisheit oder Toll- 
kiihnheit werden; aber unter welcher Bedingung? — wenn es 
mit dem Verstande nicht wohl steht. Ist es denn aber nothwendig, dass 
es schlecht mit ihm stehe, wenn der Kórper stark und gescbickt 
ist? — Alle Weit sagt: Nein! Nun denn, so ist auch das ge- 
wisse, d. h. unverstandige, Selbstzutrauen nicht Folgę von 
Kórperstarke, sondern von schlechter Verstandes- und Herzensbildung. 
Der Mann von Leibeskraft und Geschick, dabei nicht schwach und 
verwildert am Geiste, wird beide anwenden zur Rettung aus Gefahr 
anderer und seiner, zur Selbstvertheidigung gegen Ruchlose; dies 
ist nicht nur wahr, uicht nur recht und mannlich, sondern auch ver- 
dienstvoll; er rettet dem Gemeinwesen einen Menschen, er befreit 
es von einem Unmenschen. — Eben so echt mannlich ist es, sich 
aus Verlegenheiten selbst zu helfen. Wollte Gott, dass doch jeder 
unseres Volks diese Selbstandigkeit besaBe, sie wiirde unserer 
Nation mehr Ehre machen, ais das Ach und Weh unserer Empfind- 
ler. Zwar ist diese Selbsthilfe in Verlegenheiten und bei Beein- 
trachtigungen hier ais gesetzwidrig gedacht; ich habe aber 
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schon gesagt, dass es nicht auf der kórperlichen Starkę und Ge- 
schickliehkeit des Mannes, sondern auf seinem Verstande beruhe, 
ob sie gesetzwidrig sein werde.

Gesetzt aber auch, Starkę und Geschicklichkeit verleite den Ge- 
iibten, seine Gegner zu Boden zu strecken, statt sie gerichtlich zu 
belangen: so ware dies zwar schlimm; aber lasst uns der Veran- 
lassung nachgehen. Liegt sie nicht ganz vorzitglich im Missver- 
haltnisse der persónlichen Krafte der entgegengesetzten Menschen? 
— Ich denke, allerdings! — denn wo kein Schwacher ware, faudest 
du auch keinen Starken, da wiirde sich auch keiner mehr auf seine 
Krafte verlassen kónnen, ais der andere. Wo, in aller Welt, kónnen 
denn aber die kórperlichen Krafte einzelner Menschen und ganzer 
Stande gegen einanrter wohl in gróBerem Missverhaltnisse stehen, 
ais bei der Menschengesellschaft, so wie sie jetzt da ist, wo fast 
durchaus jedes Individuum der im Freien, oder sonst riistig arbei- 
tenden Stande Mann fUr Mann aus den sitzenden Volksclassen zu 
Boden strecken kann. Dieser Gedanke macht es vollkommen ge- 
wiss, dass durch mehr und mehr allgemein gemachte gymnastische 
Kórperbildung dereń Nutzen, wie sich leicht einsehen lasst, beson- 
ders auf die Seite der schwacheren Volksclassen failen wiirde, das 
Missverhaltnis mehr und mehr ausgeglichen werden diirfte.

Wir wahlen einen andern ernstliclieren Gesichtspunkt. Zweck 
der biirgerlichen Verfassung ist Sicherheit und Schutz des Eigen- 
thums. — Ich schweige von Begliickung. — Wir bezahlen dafiir 
unsere Abgaben von rechtswegen, wie das iiberall*)  bekannt ist, 
oder sein soilte. Wir fiigen uns in die biirgerliche Ordnung, opfern 
unsere wilde Naturfreiheit und einen guten Theil von Beguendichkeit 
auf, von rechtswegen; wenn aber die Regierung den ersten Fond 
unseres Wohlseins, kórperliche Kraft, und die damit unzer- 
trennlich verbundene Fiille der Gesundheit angreifen wollte, auch 
von rechtswegen: so danken wir dafiir. Wenn es z. B. nach 
obiger Behauptung zum Wohl der biirgerlichen Gesellschaft und zum 
Wohl des einzelnen Staatsbiirgers nóthig ware, dass er nicht seiner 
vollen physischen Krafte und ihrer Ausbildung genósse, weil er 
sonst durch ein gewisses Selbstzutrauen sich selbst helfen kónnte, 
da wo Justiz ihm helfen soilte; wenn der Staat folglich nur schwache 
Schafe haben wollte, um sie desto leichter und beąuemer leiten zu 
kónnen: so ware dies weit fiirchterlicher ais aller Presszwang, der 

*) Nur oft nicht in Schulen.
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sich ohnmachtig bemiiht, die Denkkraft zu hemmen; es liiefie in 
den ersten Grund unseres Wolilseins eingreifen, und er, der Staat, 
rerdiente? Allein wozu das? Zum Gliicke wird es ihm nie ein- 
fallen; um folgerecht zu liandeln, musste er sonst auch Messer, Axte, 
Beile, Ofengaheln u. s. w. verbieten, weil sie den Schwaclien, im 
Falle der Noth, zum gefahrlich Starken machen.



V. Abschnitt.

tiber Nutzen und Zweck der Gymnastik.

Es gab eine Zeit, wo man von Krankheiten sehr wenig wusste, 
wo das Alter fast die einzige Krankheit und der Tod der einzige 
Arzt war. Sie stand nicht, wie uns die Alten sagen, unter dem 
Scepter Saturns sondern der — Natur; da, wo man diese 
Herrschaft nicht mehr anerkennen wollte, entfloh die goldene Zeit 
und die Menschen fingen an — Medicin zu studieren. Aber sie 
weilt noch jetzt hier und dort, wo der Naturmensch im glticklichen 
Klima, nach maBiger Arbeit, im Schatten des Brotbaumes rulit, wo 
er, schwarzgebranut durch sengende Hitze, Cassave und Reis baut, 
wo er meilenweit den Hirsch und den wilden Ochsen verfolgt, oder 
der friedlichen Herde wartet; am Niger und Missisippi, in den 
Alpen und im Hochlande. —

Nur eine Revolution ist die gróBte — die Umwandlung des 
riistigen Naturmenschen in ein schwaches verfeinertes Geschópf — 
jede andere ist gegen sie nur Kinderspiel. Jetzt, nach einer Uber- 
sicht von ein Paar Jahrtausenden, die im Schicksale der Menschen- 
kinder iiberall und immer dieselben Folgen von Rolieit und 
Verfeinerung aufdecken, fallt es dem Beobachter etwas schwer 
aufs Herz, wenn er beiderlei Zustand neben einander stellt, beiderlei 
Lebensgliick auf die Schale legt. — Auf der einen Seite der riistige 
Naturmensch in der Fiille kórperlicher Gesundheit und Kraft, 
mit wenigen, leicht zu befriedigenden Bediirfnissen; sein Auge strahlt 
vom Vergniigen des Daseins, ihm ist durchaus wohl im Geftihle seiner 
Starkę und Freilieit, und wenn ihn etwas driickt, so ist er kraftvoll 
genug zum Widerstehen. Er genieBt des Lebens, so lange es da 
ist, versteigt sich nie phantasievoll in die Regionen der Chimaren, 
kampft nie mit kranken Einbildungen, und wenn ihm einst der Tod 
alle Naturgeschenke abfordert, so yerabschiedet sich keiner so leicht 
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ais er. — Auf der andern der verfeinerte Mensch von zart- 
liclier Gesundheit und korperlieher Schwache, mit einer unendlichen 
Reihe von Bediirfnissen. Sein Auge spricht nur gar zu oft den 
bittern Verdruss aus, den er in seiner Lagę empfindet, wirklich oder 
eingebildet, ist das nicht gleich? — Ihm ist tibel, er ist krank im 
Gefiihl seiner Schwachę, er will mehr ais er kann; er leidet beim 
Druck, er unterliegt ihm, statt zu widerstehn. Seine Wiinsche ver- 
mehren sich, wenn der Tod kommt.

In diesen Gedanken liegt wohl viel Wahres. Ich bin kein 
Freund von arkadischen Triiumereien; ich weiB, dass auch der 
Naturmensch mit Krankheiten, mit Mangel und mit den Schwachen 
des Alters kampft; aber immer auftallend weniger und gltieklicher, 
ais sein verfeinerter Bruder, der seine wirklichen Leiden durch ein 
ganzes Heer eingebildeter vermehrt, und, nervenschwacher, weniger 
fiiliig zum Ertragen und Widerstehn ist. Jener genieBt fasst unun- 
terbrochen bis an die Stufen des Alters die SiiBigkeit eines Lebens, 
das wir nur, wenn es uns gut geht, im gliicklichen Alter der Kindheit. 
kosten; dieser endet oft schon mit dem Knabenalter den Genuss des
selben und sinkt in die Arme des Grams und der Kummernisse. Kurz: 
bei Jenem — korperliches Wohlsein neben der Roheit 
des Geistes; bei Diesem — Siecliheit und Verfeinerung 
neben Geistescultur.

Es bleibe hier unentschieden, wer von Beiden der Gliickselig- 
keit des Lebens am meisten genieBe; aber so viel ist gewiss, ver- 
einigen wir in Gedanken die kórperliclien Vollkommenheiten 
des Naturmenschen mit der Geistescultur des verfeinerten Erd- 
bewohners: so erblicken wir das schonste Ideał unserer Gattung, 
ein Ideał, bei dessen Anblick unser Herz starker schlagt.

Diese Vereinigung ist ein Problem, an dessen Ausfiihrung man 
langst dachte, das man bald fiir mbglicli, bald fiir unmoglich hielt; 
es ist wabrhaftig eines der groBten, der interessantesten fiir die 
ganze verfeinerte Menscliheit. Vielleicht nicht ausfiihrbar bis zur 
groBten Vollkommenheit — ich zweifle selbst daran —; aber be- 
rechtigt uns das, es ganz aufzugeben und alles seinem, wahrlich 
nicht gutem, Gange zu iiberlassen? — Und dann, erzahlt uns 
nicht die Geschichte von dem schonsten Volke des Alterthums, dass 
es jene Vereinigung bis zu einem merklich hohen Grade zu 
Stande brachte? — Hier ist mit zwei Worten, frei heraus meine 
Meinung iiber die Art, wie sie moglich sei:
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Cultiviert den Menschen so viel ais mbglich, schleift seine 
nattlrliche Roheit ab; aber unterwerft ihn nie der entnervenden 
V erfeinerung!

Vor Allem miissen wir hier die Worfer etwas genauer bestim- 
men, weil die Sachen so verschieden sind. Cul tur ist nicht V er
feinerung; jene ist echte Bildung des geistigen und kórperlichen 
Menschen, diese eine geschmackvolle Verzartlung unserer Sinn- 
lichkeit; jene wahre Vervollkommnung unseres ganzen Weśens, 
diese eine modische Schminke, ihm vom Geiste des Zeitalters 
aufgelegt; jene wirkt wahre Kraftvermehrung, diese Schwachung 
unserer Krafte. Liegt nicht in dem Begriffe des Verfeinerten 
auch der des Schwachen? —- „Wir wiirden, sagt Ackermann*), 
gewiss nicht so viel ausgedórrte Personen und weniger Ungliickliche 
sehen, welche die Verschwendung ihrer Krafte zu Opfern des Todes 
macht — wenn unsere Sitten weniger verfeinert waren. “ —

Jene, die Cultur meine ich, gibt uns Madchen und Weiber, 
die das Nasse nicht scheuen, die ihrer Haushaltung tapfer vorstehen, 
ein Haufchen selbsternahrter Kinder erziehen, die nicht Toilette 
machen, sondern sich nur auf gut deutsch ankleiden; Geschópfe von 
gesunden Empfindungen, von reinem gebildeten Verstande, die den 
Mond lieb haben, nicht ais Zeugen ihrer Leiden und Erbarmer, 
sondern — weil er die Nachte erheitert; die an gescheiten Biichern 
Gesclimack finden, abei- fast keinen Roman verdauen, weil der Spass 
zu abgenutzt und die Liige zu lang ist; Jiinglinge und Manner, die 
zu jenen Weibern passen; diese empfindelnde, mondsichtige Ge- 
schbpfe, Madchen, die vor dem verdorrten Baumchen niederknien und 
weinend das Schicksal des armen Dinges beklagen.**) Es ist Zeit, ab- 
zubrechen. Ein Beispiel soli uns den Unterschied anschaulicher machen.

Ein zweiter Rousseau geht nach Amerika, um dort das grbBte 
Problem der Erziehung, von dem ich so eben sprach, auszufuhreri. 
Ein junger Huron, oder wen man sonst will, wird der Gegenstand 
derselben. Er behobelt das rohe Kind der Natur, iibt die Fahig- 
keiten seines Geistes, bildet sein Herz; erweitert seine Kenntnisse, 
gebraucht dazu alle Hilfsmittel, kurz, er weiht es in die Wissen- 
schaften unseres Erdtheils ein; tiberlasst es aber iibrigens seiner 
Lagę unter einem rustigen Naturvolke und seinem Magen, die phy- 
sische Erziehung zu vollenden, und auf dieser Seite einen echten, 
starken, gesunden Huron aus ihm zu bilden. So ist die Erziehung

*) Uber die Krankheiten der Gelehrten. S. 3.
**) Wer’s nicht glauben will, sehe Franks Polizei. III. 792. 
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endlich vollendet, und wir haben einen — cultivierten Na tur
ni en sc hen.

Wie aber, wenn der Rousseau den jungen Huron in einem euro- 
paischen Zimmer aufgezogen, vor allen rauhen Eindriicken der Wit- 
terung und des Lebens sorgfaltig geschutzt, mit erkunstelten Speisen 
genahrt, zartlich gepflegt, an Luxus gewóhnt, durch korperliche 
Unthatigkeit, durch Unterstiitzung von weiblichen und mannlichen 
Dienern geschwitcht*)  und sein Gefulil bis zur Empfindelei gespannt 
hatte? — so waren alle diese Arbeiten zu tief gegangene HobelstóBe, 
sie waren bis ins Mark gedrungen, verschwunden ware der Naturmensch, 
und wir hatten nur noch den cultivierten und verfeinerten ilbrig.

*) Ich weiC ein Beispiel, dass ein dentscher 12jiihriger Knabe ein Klei- 
dungsstilck noch nicht selbst anziehen konnte, das man nicht gern vorjeder- 
manns Augen anlegt; dass eben derselhe noch nicht allein gehen konnte, weil 
er nicht durfte; dass er — und dies mag genug sein — einst Ehabarber nehmen 
sollte, weil seine blasse Wange, durch den Kuss seines bartigen Oheims etwas 
roth gerieben, befiirchten liefl, — es sei Scharfe im Blute.

**) De re publica III. pag. 625.
***) Fiir manche Leser muss ich hier anmerken, dass die Griechen unter 

Musik den ganzen Umfang von Kentnissen und Fertigkeiten des menschlichen 
Geistes verstanden.

Lasst uns nicht mehr rerfcinern; ein zu zartes Gewebe zer- 
reiBt, wenn der Wind hineinblast. Aber Cultur im ganzen Um- 
fange des Wortes, ich meine in kórperlicher und geistiger Hinsiclit, 
sei der Zweck unserer Erziehung. Wer ihn erreicht, erzieht voll- 
kommen, er belebt uns das schbne Gedankenbild, von dem ich vorhin 
sprach, mehr oder weniger, je nachdem er beide Theile der Er
ziehung mehr oder minder in Harmonie zu setzen verstelit.

Unsere physische Erziehung ist gegen die geistige, um mich 
so auszudriicken, zu kraftlos; diese hat, und wenn wir auch da- 
runter bloB reine, echte Cultur des Geistes verstehen, iiber jene das 
Ubergewicht; man denke sie sich aber, wie es der Fali ist, mit 
Verfeinernng verbunden, wie soli der Mensch gedeihen? wie sich 
dem Ideał nahern, das aus der Harmonie seiner Krafte entsteht?

Lasst uns demnach der korperlichen Erziehung mehr Ton und 
Kraft geben; dem, was ich Verfeinerung nannte, wirksam entgegen 
arbeiten; und so sei denn der einzige wahre Hauptzweck der Gym
nastik Harmonie zwischen Geist und Leib.

Ihn erkannte vor 22 Jahrhunderten einer der weisesten Menschen, 
Plato.**)  Man erlaube mir mit seinen Gedanken diese Bliitter zu 
schmucken. Sie sind etwa diese: „Viele bilden sich ein, die Musik***)  
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sei bloB zur Bildung der Seele, und die Gymnastik allein zur 
Bildung des Kórpers eingefiilirt. Mir scheints, dass beide fiir die 
Seele allein da sind. Wer allein Gymnastik treibt, wird hartherzig 
und unbandig, wer sich bloB auf Musik legt, weichlich und weibisch. 
Jene Wildheit aber entspringt aus einem hitzigen, feuervollen Tem- 
peramente; wiire dies gehórig gebildet, so wiirde es Muth und Seelen- 
grófie crzeugt haben; wird es zu sehr entflammt, so artet es in Hartę 
und Roheit aus. Jene Sanftheit aber ist die Grundlage eines 
pliilosophischen Charakters; fórdert ihr sie zu sehr, so wird sie zur 
Weichlichkeit; bauet ihr sie gehórig an, so wird sie zur Geschlif- 
fenheit im Betragen. So mtissen denn beide in das gehórige Ver- 
haltnis gesetzt werden, dann erhalten wir den weisen und mannlich 
kraftvollen Geist; im entgegengesetzten Falle feige Schwachlinge 
oder robę Menschen. Derselbe Mensch uberlasse sich ganz der 
Musik, ihren lieblich schmeichelnden, sanftklagendcn Harmonien, 
er widme sein Leben dem Wollustkitzel des Gesangs: so wird er 
seine etwaige natiirliche Heftigkeit anfangs auf eine niitzliche Art 
mildern; aber er fahre darin fort: so wird sein Geist erschlaffen, 
seine Starko zerschmelzen, er wird gleichsam alle Nervenkraft aus 
seiner Seele herausschneiden. — Derselbe Mensch lege sich aber 
allein auf Gymnastik, er tibe sich und esse, vernachlassige Musik 
und Philosophie: sein Kórper wird starker, er wird muthvoll und 
unerschtitterlich werden; aber beim verschmahten Umgange mit den 
Musen wird seine Seele, die den Trieb, sich auszubildeu hegte, nicht 
gebildet durch Wissenschaften und Denken, so wie durch keinen 
Theil der Musik, wird sie nicht, sag ich, schwach und stumpf bleiben?
— Seht da den Feind der Wissenschaften und Musen! unwissend 
und grób lebt er ohne Cultur und Grazie wie ein wildes Thier.
— Nicht zur Bildung des Geistes und Leibes (nur gelegentlich 
zieht dieser Vortheile) sondern zur Geistes-Bildung allein, zur Aus
bildung seines Muthes und seiner philosophischen Kraft sclienkte 
ein Gott den Menschen Musik und Gymnastik, um jene Eigen- 
schaften gehórig zusammen zu stimmen, sie im rechten Grade zu 
verstarken oder zu vermindern. Der Klinstler folglich, welcher 
Musik mit Gymnastik im schónsten Mafie mischt, sie auf den 
Geist anwendet, ist mir der vollkommenste, der harmonievollste Mu- 
sikus; weit mehr ais der, welcher die Saiten zusammen zu stimmen 
versteht.“

So weit Plato der Weise. — An so etwas muss Rousseau 
wohl gedaclit haben, ais er schrieb:
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Le grand secret de l’education est de faire, que les exercices 
du corps et ceux de 1’esprit servent toujours de delassement les 
uns aux autres. *)

Lasst uns jetzt den Hauptzweck der Gymnastik, den vor und 
nach Plato noeli Niemand je entwiirdigen konnte, in seine einzelnen 
Theile zergliedern; so erhalten wir folgende, hbchst wunschenswur- 
dige Eigenschaften des Menschen, die wir durch Gymnastik zu er- 
reichen streben.

1. Gesundheit des Leibes, ungetriibte Heiterkeit 
des Geistes.

Fiir den Verlust der Jugendkraft und Gesundheit, sagt ein 
weiser Mann, entschadigt uns nichts — schlecliterdings nichts. 
Nicht Reiclithum, nicht Ehre, nicht Gelehrsamkeit, nicbt Weisheit 
— ja, nicht die erhabenste Tugend, nicht das gottlichste Verdienst!

Es scheint sehr unnbthig, beweisen zu wollen, dass die. Leibes- 
bewegung zur Erhaltung und Starkung der Gesundheit nothwendig 
sei. Unsre groBten Arzte stimmen darin iiberein, dass reine Luft, 
frisches Wasser, gesunde und maBige Nahrung und hinlangliche 
Korperanstrengung die Quellen der Gesundheit seien. Selbst krank- 
liche Erwachsene werden gesund und stark, wenn sie anlialtend, 
dreist und mit Heiterkeit des Geistes daraus scliopfen. Aber ver- 
gebens suchen wir in den drei Reichen der Natur und in den fiinf 
Erdtheilen Gesundheitsmittel, wenn wir die Iland der Natur so ganz 
verlassen uud mit bequemer Muthlosigkeit in den SchoB des Luxus 
und der Rulie sinken. Hierzu stimmen wir aber unsere Jugend un- 
fehlbar und machen sie zum willigen Gebrauche jener Gesundheits- 
quellen unfahig, wenn wir sie witterungsscheu gewohnen und von 
Korperanstrengung zuriickhalten, welche alle Verrichtungen der thie- 
rischen Mascliine befórdert, ihr Festigkeit und Dauer, ihren Muskeln 
und Selinen Kraft, den Nerven Elasticitat, dem Blute lustigen Um- 
lauf, dem Ganzen Gesundheit und Nervositat verschafft. Jedermann 
weiB das; aber nicht jeder — sieht es ein. Ich fiihre meine 
Leser zu einem der ersten europaischen Arzte, zu dem groBen Prak- 
tiker Friedrich Hoffmann: **) — Zur Erhaltung des Leibes ist 
nicht bloB Nahrung, sondern auch Absonderung dessen nothig, was 
nicht zu Blute werden kann, und hierzu gehbrt auch das, was sich 
taglich vom Blute absondert. Dies betragt nach Sanctorius mehr,

*) Emile III. pag. 81.
**) De motu corp. optim. medicin. 
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ais was die iibrigen Abfiihrungswege zusammen abfiihren. Die 
Transpiration ist folglicli das hauptsachlichste Mittel dazu. Zur 
Beforderung derselben muss man daher alle dienlichen Mittel an- 
wenden, und unter diesen ist das allernatiirlichste, folglich das 
beste — die Bewegung und Ubungdes Leibes. — Die 
Transpiration hangt vom Umlaufe des Blutes ab. In der Haut 
sind viele kleine Driisen, in welchen sich die Theile aus dem Blute 
absetzen, die fortgeschafft werden sollen. Die Driisen bringen die 
abzufiihrenden Theile zu den SchweiBlbchern, und so gebn sie fort. 
Man muss also dahin sehn, dass fein viel Blut dahin gehe, das 
ist, man muss den Blutumlauf vermeliren. Dies geschieht durch 
Bewegung und dies ist ein Hauptnutzen derselben. Ein anderer 
ist die Beforderung der Verdauung, die Vermehrung des Appetits, 
die Aufmunterung und Erfrischung des Geistes und Leibes. Ein 
anderer liegt in der Fortschaffung tibler Safte; daher sind Leute, 
die viel Bewegung haben, wenig mit schweren Krankheiten, Stein, 
Podagra, Gicht, Quartanficber, Kachesie, Wassersucht, Hypochondrie 
beschwert. „Denn die Wahrheit zu sagen, so ist eine faule Lebens
art, wo man zumal wenig Eeuchtigkeit in den Leib bringt, eine 
rechte Mutter aller Krankheiten, die von Verdickung und Unrei- 
nigkeit des Blutes herkommen und eine Verstopfung der innern 
Theile zum Grunde haben. Dagegen praseiwieret auch in der Weit 
nichts gewisser und zuverlassiger ais eine liinlangliche Bewegung 
des Leibes. Sie iibertrifft alle anderen Arzneien, die man nur immer 
zur Erhaltung der Gesundheit und zur Verwahrung vor Krankheiten 
recommandieren mag, und kann in dieser Absicht mit Recht eine 
Universalmedicin genannt werden, weil sie nicht nur die 
Ursaehen zu Krankheiten wegnimmt, sondern auch zur wirklichen 
Starkung und zum W olilsein des Kbrpers ein zuverliissiges Mittel 
ist.“

Das Bislierige, der Kern aus den sieben ersten Paragraphen 
des Hoffmannsclien Werkes, setzt die groBen, wohlthatigen Folgen der 
Kórperbewegung ziemlich vollstandig ins Licht. Starkerer Blut
umlauf, bessere Transspiration und Absonderung tibler Safte, Be- 
fbrderung der Verdauung und des Appetits, Aufmunterung und Er
frischung des Geistes und Leibes; wenn das alles im gehbrigen Zu- 
stande ist, so sind wir wahrlich wenigstens tiber drei Viertel aller 
Krankheiten vbllig hinweg.

AuBer diesen Wirkungen fiir die Gesundheit, beriihre ich hier 
noch eine Operation in unserer Maschine, welche durch Bewegung 
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befórdert wird. Es ist die Absonderung animalischer Fltissigkeiten, 
die aus dem Blute genommen, durch die inneren GefaBe neu mo- 
dificiert und dann dem Blute wieder zugemischt werden sollen. Sind 
die inneren GefaBe theils so fein, dass sie die Gestalt der Theile 
des Fluidums bestimmen, folglich so eingerichtet, dass kein Fluidum 
sie passieren kann ohne eine Verbesserung dadurch zu erfahren: so 
kann es nicht zu oft zu diesem Durchwege gelangen. Gesetzt, das 
Blut durchstrome in einer Stunde den ganzen Kbrper 12 mai, wenn 
er ruhig ist; aber 15 bis 16 mai, wenn er sich bewegt: so folgt 
ja nothwendig daraus, dass die Quantitat der Absonderung in der 
Leber, Milz, im Geliirn u. s. w., die jene Fliissigkeit erzeugen, 
vermehrt werden mtisse. Wie vortheilhaft dies fiir die thierische 
Maschine sei, lasst sich nicht nur leicht von vorn her schlieBen, 
sondern auch aus den todtlich wirkenden Verstopfungen dieser Ge
faBe deutlich abnehmen.

Francis Fuller, dieser beriihmte englische Arzt, der die Krafte 
der Leibesiibungen an sich selbst gepriift liatte, beriihrt eine dieser 
Operationen besonders. *)  Er liiilt es gar nicht fiir zweifelhaft, dass, 
jemehr ein Mensch sich bewegt, jemehr Lebensgeister (animal spi- 
rits) in seinem Gehirne erzeugt werden. Obgleich vermoge der 
Transspiration bei der Bewegung davon verhaltnism;iBig mehr ver- 
loren gehen mag, ais das Plus betriigt, welches im Gehirne durch 
die Bewegung entsteht: so glaubt er doch, dass das Blut durch die 
vermehrte Zumischung eine wohlthatige Veranderung leide; denn 
die wahren Lebensgeister, fahrt er fort, haben ihr Geschaft im Blute, 
ehe sie durch die Haut fort gehen, und sie sind kein so fltichtiges 
Machwerk, ais man wohl glaubt. Sie scheinen bestimmt zu sein, 
die Scharfe des Bluts zu mildern, es mit einer bildenden Eigen- 
schaft (plastick Quality) zu versehen und auBer der Bewegung noch 
andere Functionen zu verrichten.

*) Francis Fuller Medicina gymnastica: or a Treatise concerning tlie 
Power of Exercise witli Rispect to the animal Oeconomy and the great Neces- 
sity of it in tlie Cure of several Distempers. London 1707. pag. 24.

Wer auf die Wirkungen der Leibesiibungen aufmerksam ge- 
wesen ist, und die groBe Erfriscliung des Geistes und Leibes, die 
sich wohl nicht allein durch schnelleren Blutumlauf erklkren lasst, 
bemerkt hat, der wird diese letzte Operation, oder eine, die ihr 
ahnlich ist, wohl eben nicht zweifelhaft finden, bestehe sie nun in 
einer haufigern Erzeugung, ErgieBung oder Anregung der soge- 
nannten Lebensgeister oder durch die Wirksamkeit der, durch die Be- 
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wegung erregten, thierischen Elektricitat, auf welche wir von Galvani, 
Valli, Carminati und Volta so aufmerksam gemacht sind. So viel 
von den Wirkungen der Leibesilbungen auf die fliissigen Theile des 
Kórpers.

Einen eben so wichtigen Einfluss HuBern sie auf die festen 
Theile desselben. Vermóge des rascheren Umlaufs der Safte er- 
halten sie mehr Belebung und Nahrung; denn das, was wir Lebens- 
geister nannten, es sei nun, was es wolle, theilt sich den Nerven 
in gróBerer Menge mit, und das Blut, welches sich uberall zu festen 
Theilen ansetzen und so das Wachsthuip der Muskeln u. s. w. be- 
fórdern soli, wird dieses sehr wichtige Geschaft in einem vollkomm- 
neren Grade zustande bringen, wenn es haufiger nach allen 
Theilen getrieben wird. Von allen unreinen Saften werden sie 
durch eben dieselbe Beschleunigung des Umlaufes entbiirdet, und so 
gibt, wie Lucian sagt, die Gymnastik Leute, die eben so wenig 
eine trage, bleiche Fleischmasse ais Magerkeit zeigen, die alles un- 
niitze Fleisch wegschwitzen, und nur das belialten, was Kraft und 
Starkę gibt. „Diese Ubungen11 fahrt er fort: „thun beim menschlichen 
Kórper das, was die Wurfschaufelnden beim Getreide verrichten, 
Spreu und Unrath wird von ihnen weggeweht, das reine Korn 
bleibt.“ *)  Es ist leicht einzusehen, dass vermittelst des starkeren 
Zuwaclises und durch die Befreiung von allen ungesunden und 
trage machenden Saften, ganz besonders aber durch die lmufige 
Spannung bei den Ubungen, die festen Theile melir Starkę und 
Elasticitat erhalten miissen. Wer nur wenige Tage im Bette liegt, 
fiihlt sich schwach und schwindlicht; das Stehen und Sitzen hebt 
das Gleichgewicht der festen Theile auf, es sind heftigere Ubungen 
nóthig, um es zu erhalten.

*) ‘Ocrsp yap Sr) ót lizjAuwrec tov rupoz, touto fj|xtv zat Ta pp.vasta 
eoyaCETat rotę atoptaat, ttjV p.ev ayyry zat tou? a&epa; aTO<p'jaa>vra, zatlapoz 
Se tov zap-ov 5teuzptTOUvra. Luciani Anach. Sect. 25.

**) GleichmaCige Ubung aller Korperkrafte lasst sich durch keine ge
wbhnlichen Handarbeiten so gut erreichen, ais durch gymnastische Ubungen. 
Schon dieser einzige Grund, — es gibt dereń aber mehrere — widerlegt die- 
jenigeu, welche sagen mbchten: weg mit Gymnastik; es ist schon hinreichend, 
eure Kinder mit mancherlei Handarbeiten zu beschaftigen.

Gutsmuths, Gymnastik fur die Jugend.

Die bisherigen Wirkungen der gymnastischen Ubungen gelten 
fiir jeden, auch erwachsenen Menschen; aber in einem weit hóhern 
Grade fiir die noch wachsende Jugend. Bei ihr ist der rasclie Um- 
lauf aller Safte, der maBige und gleichmaBige**)  Gebrauch aller 
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Glieder und Muskeln in noch weit hóherem Grade nótliig, theils 
zur Beforderung des Wachsthums aller Theile des Leibes selbst, ais 
auch ganz besonders dazu, damit die einzelnen Glieder und Muskeln 
nicht aus dem Gebrauche heraus waclisen und so eine Steifigkeit 
der Maschine entstehe, die wir an vielen Personen bemerken konnen, 
welche in der Jugend nicht geiibt wurden; und endlicli, damit das 
Wachstlium der einzelnen Glieder gegen einander im Verhaltnisse 
bleibe. Dies Letztere ist nicht bloB zum schoneren EbenmaBe des 
Leibes, sondern auch zu seiner Gesundheit oft libchst nótliig. Es ist 
mir, um ein Beispiel zu geben, ausgemacht wahr, dass sehr viele 
Leute gegen ihre Lunge eine zu enge Brusthóhle haben, weil sie 
zur Zeit des Wachsthums durch keine taglichen 'Ubungen Gelegenheit 
fanden, diesen Theil durch heftiges Atłimen auseinander zu arbeiten. 
Indess erhielt die Lunge ihren gehórigen Zuwachs und fieng an, an- 
zuwaclisen, oder sieli in der zu engen Hólile zusammen zu pressen.

Alles Bislierige bezog sich nur auf Erhaltung und Stiirkung der 
Gesundheit, aber ohne Zweifel kann auch die Gymnastik die ver- 
lorne Gesundheit wieder hers tellen und schwachliche Kbrper un- 
glaublich stiirken. Die alten Grieehen wandten sie vorziiglich 
hierzu an; ihre Gymnasten, Alipten, Iatralipten und Paedotriben 
waren zugleicli Arzte. Besonders wurden die Alipten Arzte ge- 
nannt, und Ikkus von Tarent, so wie Herodicus werden uns von 
Plato*) ais die Erfinder der medicinischen Gymnastik angegeben. 
ihre Pharmacie, so wie ihre Aetiologie war noch sehr unvollkommen, 
ihre ganze Arzneikunst noch so weit hinter der unsrigen; und den- 
noch lieilten sie mit vielem Erfolge; denn sie wendeten auBer- 
ordentlichen FleiB auf die Erkennung der Krankheitsmerkmale (Dia- 
gnostik), nalimen Leibesiibungen, besonders das Bad und das Reiten 
zu Hilfe, und ersetzten so das, was ilinen an andern Hilfsmitteln 
abgieng.

Nicht bloB damals, sondern auch noch jetzt darf man wohl 
behaupten, dass die Heilungsart der Kranken gewissermalJen ohne 
jene Ubungen unvollkommen sei, da es Falle gibt, bei welchen der 
Gebrauch der Leibesiibungen schlechterdings notliwendig ist, so lange 
die Natur ihren Gang geht. Krankheiten, die in den festen Theileri 
ihren Grund haben, werden nur weichen konnen, wenn wir die 
festen Theile, einstimmig mit der Natur, in Action setzen. Du bist 
schwach und elend durch Leidenschaften, deine Nerren sind er-

j De re publ. Lib. III. pag. 622.
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schlafft, deine Muskeln kraftlos durch unablassige khrperliche Ruhe 
und TrUgheit, durch wannę Getranke, durch Studieren u. dgl., in- 
nerliche Mittel soli en dir helfen; das ist lacherlich, sie werden 
dir so viel helfen, ais Kubachs Gebet fiir schlottrige Waden. 
Diese Methode ist von der, durch welche du siech wurdest, wenig 

» verschieden; sie kann die festen Theile nicht wieder kraftvoll 
machen; whhle dazu eine Methode, die mit der Natur der Sache 
mehr ubereinstimmt: tibe den Klirper, gebrauche Bader! — Man 
horę den Arzt Fuller:

„Gymnastik verhalt sich zur Arzneikunst, wie die Bandage zur 
Chirurgie; sie ist ein Beistand, ein Hilfsmittel, ohne welclies viel 
andere noch so schbne Vorkehrungen nichts helfen; eine Art von so 
wirksamer Bedingung, dass die Mittel, auf welche ihr euch verlasst, 
sie mbgen an sich auch noch so wirksam sein, dennoch ihre hbchste 
Kraft von ihr hernehmen. Nur hieraus lassen sich ohne Zweifel die 
wundercollen Curen der Alten erklaren, welche sie mit so gleichgiltigen 
Materialien, ais ihre Pharmacie ihnen gewalirte, verrichteten. “ *)  
Wirklich empfiehlt dieser gro Be Arzt gegen die Lungensucht, eine 
Art Wassersuclit und gegen die Hypochondrie Leibesiibungen.

*) Exercise is to Physick, as Bandage is to Surgery, an assistance or 
medium, without which, many other administrations, tho’ ever so noble, will 
not succeed. It is a kind of reserve, but yet of that efficacy that tbe thing 
you most depend upon, and tho’ in itself very powerful, may yet ręceive its 
derniere puissance from this reserre. And to tbis it is that we most 
undoubtedly attribute the wonderful success which the Ancients had in their 
curing with such indifferent materials, as their pharmacy afforded’em. — Francis 
Fuller medicina gymnastica. pag. 67.

Ich sah, in einem Zeitraum von acht Jahren, 60 bis 70 Knaben 
und Jiinglinge hier in Schnepfenthal leben, auf dereń Gesiclitern 
die Fiille der Gesundheit fast ununterbrochen sichtbar war. Viele 
jungę Ankommlinge traten weniger robust, manche sehr schwachlicli 
und kranklich unter den gesunden Haufen, und sie wurden — sogar 
oft in kurzer Zeit — gesund und stark. Krankheiten scheinen ent- 
flohen, nur dann und wann erscliien eine leicht voriibergehende Un- 
passlichkeit. Man gelie in unzahlige Familien, und man wird unter 
4 bis 6 Kindern gemeiniglich ein krankliches herumschleichen sehen; 
— des Medicinierens ist da kein Ende!-------Der Contrast zwischen
beiderlei Erfahrungen ist zu groB, ais dass ihn meine Leser unachtsam 
tiberspringen konnen.—Warum war jene ansehnliche Zahl von Kindern 
fast immer gesund? Sie genossen regelmaBig gesunde Speisen. 
Hierin liegt etwas, aber nicht Alles. Auch waren ihre Gerichte nicht 
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so simpel, ais mancher wohl glauben diirfte. In der Quantit«t ihres 
Genusses suche man den Grund auch nicht; diese jungen Leute 
essen gewóhnlich mehr, ais in Privathausern gewóhnlich ist, weil 
sie mehr Appetit haben. Klima und Wasser sind hier gesund, aber 
an vielen anderen Orten eben so gut. Auch aus der Kleidung 
lasst sich nicht Alles ableiten, ob sie gleich viel beitragt. Mtttzen, 
Hiite, Pelzkleidungen, Brustlatze, wollene Striimpfe, doppelte Hemden, 
Halstiicher, Strumpfbander sieht man so wenig ais Pederbetten. Ma- 
tratzen von Stroh oder Pferdehaaren ersetzen diese. Alles das hat 
unleugbar wohlthatigen Einfluss, so wie besonders auch die Acht- 
samkeit, die ihr guter Pflegevater auf ihre Gesundheit verwendet; 
der erste Grund móclite aber doch hauptsachlich in der taglichen 
Kórperiibung und Abhartung zu suchen sein. Diese ist es vor- 
ziiglich, welche die Ilaut, die Muskeln und Nerven starkt, den 
Umlauf der Safte im gehórigen Gange erhalt, gegen die Witterung 
abhartet, die Verdauung befórdert, Hunger erregt, der selbst ge- 
mischte Speisen unschadlich machen kann, und so das Sprichwort 
bewahrt, dem Gesunden ist alles gesund.

Unmittelbare F olge der kórperlichen Gesundheit ist Heiterkeit 
des Geistes. Nehmt sie dem Menschen, und er ist auf einmal ver- 
armt, sein Geist gelalimt; ihm scheint die Erde ein .Tammerthal, die 
Natur eine Wildnis; aus seinem Herzen verschwindet dann all- 
mahlich das Wohlwollen gegen seine Briider, schonende Liebe, rei- 
zendes Zuvorkommen werden ihm fremd, sein Geist kampft mit 
triiben Aussichten, mit schwarzen Besorgnissen. Mit ilir sinkt die 
Hauptstiitze seiner Gesundheit. Aber was wollt ihr mit Kindern, 
mit Knaben, mit Jiinglingen im Gewande der Traurigkeit, mit den 
Schmerz verrathenden Ziigen des erzwungenen Lachelns, mit jungen 
Menschen ohne Heiterkeit, im Lebensalter, wo alles um sie her 
paradiesisch sein soilte? — Ihre Geistesbildung, ihre Fortschritte in 
Kenntnissen, die Form ihres Herzens, das Gedeihen ihres Kórpers 
beruht auf Fróhlichkeit und Freude. — Genug!

Wahrlich, wenn die Gymnastik weiter nichts, gar nichts be- 
zweckte, ais Gesundheit und Frohsinn, so mtissten wir sie zur 
allgemeinen Sitte erheben.

2. Abhartung, bessere Leitung der Sinnlichkeit und 
mannliclier Sinn.

Der Tag unserer Geburt versetzt uns in gefahrliche Nachbar- 
schaften, unter Millionen Wirkungen der Elemente, der Geschópfe, 
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der Begebenheiten; wir flihlen sie unaufhorlich, so lange wir hier sind, 
und es kommt nicht auf uns an, ihnen zu entfliehen: so miissen wir 
ihnen denn widerstelien lernen. Dazu gehórt Kr aft und Fe- 
stigkeit des Geistes und Leibes. Da sich auf diese Eigenschaften 
nicht nur unser Wohlsein, sondern sogar unsere hiesige Existenz 
griindet, so sind sie wohl die wichtigsten, die der Menscli besitzen 
kann. Der Schópfer selbst schuf den Menschen in diese Lagę, wird 
er folglich wohl nicht von Natur auch alle Anlagen zu einer Festig- 
keit haben, die nótliig ist, sich darin zu behaupten? -—- Alles, was 
diese Anlagen zerstort, heiBt Entnervung. — Was ist das, was 
uns entnervt? — Es ist z erschmelzende Sinnlichkeit (glim- 
pflicher feiner Ton genannt), die auf europitischem, auf deutschem 
Boden mit orientalischem Gedeihen wuchert.

Jedes Geschopf strebt nach dem, was ihm angenehm ist. Der 
Despot Instinct zwingt das Tbier, das angenehm zu finden, was 
er gebietet. Hier ist bartę Nothwendigkeit, gegriindet auf den Ban 
der thierisclien Maschine, so wie auf ihre Bestinimung; und dennoch 
zalimt der Menscli den Eleplianten, so wie das Raubthier, und lehrt 
sie Kiinste zur Belustigung; und dennoch nahrt er den Adler, die 
Seemove, den Storch mit bloBem Brote, die Kuh mit trockenen 
Fischen; er bandigt den Instinct durch — Gewbhnung.

Diese wird folglich Beherrscherin desselben. — Der Menscli 
hat wenig Instinct; alles, was ihm angenehm ist, wird es durch 
Gewbhnung.

Ein junger Eskimo, fern von Labrador, aB am englischen 
Tische Rost-beef. Wie gerieth er aber einst in Entziickung, ais 
man einen Seehund aufschnitt! Seine Sinnlichkeit trieb ihn heran, 
er schopfte mit beiden Hiinden den warmen Thran auf und scliliirfte 
ihn unter dem Ausrufe liinunter: ach bringt mich doch wieder in 
mein liebes Vaterland, wo ich meinen Bauch damit anfiillen kann!
— Vielleicht war nie ein Wunsch heiBer. Im warmen Thrane wiirde 
der jungę Europaer nichts Angenelimes gefunden haben. — Ich 
kannie einen Knaben, der in bloBen FiiBen auf dem Eise glitschte. 
Das Mitleid sclienkte ihm Scliuhe; aber er zog sie aus, wenn er 
glitsclien wollte. Man denke sich den Mann in Pelzstiefeln dagegen.
— Folgen:

a) Das Angenehme beruht bloB auf Gewbhnung, und die 
Modification unserer Sinnlichkeit ist bloB ihr Werk.

b) Es ist folglich gar nicht liart oder grausam, den jungen 
Weltbttrger, der noch keine Gewohnlieit hat, an das zu gewbhnen, 
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was uns gut cliinkt, es mag unserer eigenen, ganz anders gewóhntcn, 
Empfindungsart auch noch so hart scheinen. — Diese letztere Folgę 
bestatigt sich durch unzahlige Erfahrungen; der Thran des Eskimo 
und der Kaffee des Europaers, der Tabak, welchen der Matrose in 
beiden Backen kaut und die Bonbons, die der kleine Weichling 
auf der Zunge schmelzen lasst, das schneidende Eis und die warmen 
Pelzstiefeln, das harte Lager des Armen und das Eiderdunenbett 
des Reichen, die tibeln Geriiche im Stalle der Viehmagd und die 
Parfums im Zimmer des Frhuleins, die rastlose Thatigkeit des 
Arbeitsamen und die gewilnschte Mufie des Tragen u. s. w. : alles 
das ist dem sinnlichen Menschen, wenn es darauf ankommt, sich 
daran zu gewohnen, vollig gleich, so lange er noch nicht entgegen- 
gesetzte Gewohnheiten angenommen hat.

Geliebte Eltern, es ist eure Pflicht, die Leitung der Sinnlichkeit 
eurer Kleinen zu iibernehmen und sie stets nur auf daszu lenken, 
was Geist und Leib mannlich starkt und hebt. Um auf diesen 
Zweck, mehr ais bisher geschehen ist, hinzuarbeiten, ist Gymnastik 
gewiss kein geringes Mittel. Sie fiihrt den Zbgling ins Freie, hier 
vergisst er unter den Ubungen Regen und Wind, Hitze und Kalte*);  
hier stahlt er Nerven, Muskeln und Haut, hier werden ihm kbrper- 
liche Beschwerden mancherlei Art — angenehm, hier erringt er 
das, was wir mannlichen Sinn nennen, hier wird er mit einem 
Worte mehr und mehr aufgelegt, die Beschwerden dieses Lebens 
mit einer mannlichen Geduld und Thatigkeit von der Vorsehung 
anzunehmen, weil er ertragen nicht blofi gelernt hat, sondern auch 
weil er Vergniigen daran findet, seine Krafte im Ertragen zu iiben.

*) „Wenn du mich weiter iiber den Zweck der Gymnastik beleliren willst“ 
sagt Anacharsis der Skythe beim Lucian zum Solon: „so lass uns dort in den 
Schatten gehen. — Ich gestehe dir, die Sonnenstrahlen auf dem bloCen Kopfe 
sind mir unausstehlich. — Und meinen Hut liefi ich zu Hause, um unter euch 
Griechen nicht in fremder Traclit umherzugehen. Ich wundere mich, dass du, 
ein so bejahrter Mann, bei der Hitze nicht sebwitzest, so wie ieh, dass dich 
das gar nicht anficht, dass du keinen Schatten suchst.“ — Liebei- Anacharsis, 
antwortet Solon in folgenden Worten, das macht eben die Gymnastik, die du 
von einer so verachtlichen Seite ansiehst, ói p-aratot yap óurot 7tovoi, <o Avayapm, 
zat źt <3'jveysts T<p zr]X<>> zu/3t<JT7]setę, zai it ÓTtm&ptot T7] ^ap.p.<>) TaXawt<opat, 
tóuto 7jp.iv to a|*uvTi)ptov zape/ouai “pot tz; rou fji.iou /3oXz;, zai ouz eti ~tXou 
ócoueSL, ó; ttjV azTiw z«>X'j5Et zczlitzosiiliat ZE®aXij;. Luciani Anachars. Sect. 16.

So erscheint der Mensch von einer grofien und liebenswiirdigen 
Seite; aber nicht so, wenn wir ihn durch frtthe Verzartlung er- 
schlaffen, und wenn uns Theanos Yorwurf trifft: „sie erziehen ihre 
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Kinder, ais warens Kinder eines Sardanapals; sie entnerven ihre 
Mannheit durch tibertriebenen Genuss sinnlicher Vergniigungen. Was 
soli man mit einem Knaben anfangen, der, wenn er nicht gleich zu 
essen bekornmt, weint, der bei Tische sich immer das Leckerhafteste 
aussucht; der, wenn es heiB ist, sclimelzen will und bei jedem Froste 
zittert und bebt, der sich gegen Verweise baumt, und sich erbost, 
wenn man ilim nicht gleich zu Willen ist, der sich Naschereien er- 
trotzt, der uberhaupt seine Zeit in einem angenebmen MtiBiggange 
hinbrtitet und mit einem weinerlich eigensinnigen Wesen iiberall 
herumschlendert. — Verzartelte Kinder sind ais Mttnner Sclaven. 
Weg mit dergleichen sinnlicher Lust! gewbhnt eure Kinder zu harter 
Kost, lasst sie Hunger und Durst, Frost und Hitze erdulden. — 
Nur durch solche Gewohnungen wird die strebende Kraft der Seele 
stark und mannlich. Arbeiten sind fur jungę Leute der Vorschmack 
ihres ktinftigen vollkommeneren Tugendeifers; und in sie hinlanglich 
hinein getaucht, belialt die Seele desto leichter die Farbę der 
Tugend.“ *)

*) Aus dem Briefe der Theano, dei- Gattin des Pythagoras, an Eubula, 
ihre Freundin. Der ganze Brief steht in Fr. Gedicke Aristoteles und Basedow. 
S. 84.

Es ist unglaublich, welche Dauer des Kbrpers gegen jede Wit
terung, gegen jede auch heftige Anstrengung durch tagliche Korper- 
tibung hervorgebracht werden konne. Erfahrung lehrte mich, dass 
wir gewóhnlich nicht wissen, was besonders Kinder auszuhalten ver- 
mogen, dass wir ihnen viel zu wenig zutrauen; und doch entstelit 
hieraus die bekannte zartliche Besorgnis, welche unsere Jugend ver- 
weichlicht. Wer soilte es 5 bis 6jahrigen Knaben wohl zutrauen, 
dass sie einen Marsch von fiinf starken Stunden durch Gebirge 
machen konnten? Und doch sah ich ihn von zwei zarten Prinzen 
auf GelieiB ihrer edlen Eltern machen, die tiber Erziehungsvorurtheile 
erhaben sind. Ich sah eine Gesellschaft von 8 bis 14jahrigen 
Knaben auf einer Reise 19 Stunden lang, die Zeit des Essens schon 
abgerechnet, in groBer Sonnenhitze und dunkler Nacht wandern, 
ohne dass Jemand irgend einen kórperlichen Nachtheil davon an 
sich versptirt hatte. Ich weiss, dass eben diese Gesellschaft von 
16 bis 20 Knaben auf alinlichen Wanderungen im Spatherbste bis 
auf die Haut durchnasst wurde, ohne Scbaden. An das Baden ge
wbhnt, scheuen sie das Wasser noch nicht, wann die Pftitzen schon 
uberfroren sind. Ich sah einst vierzehn von ihnen eine 6 bis 8 Zoll 
dicke Eisrinde zerstofien und in der gemachten Offnung baden, um
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eine Probe von Ausdauer zu geben. Ein Knabe legte sich aus ganz 
freier EntschlieBung bei heftiger Januarkalte in einem Bache nieder, 
der wegen des raschen Flusses schwer zufriert. Er hielt es so lange 
aus, bis seine Haut wie Scharlach wurde. — Riihrend war es mir 
oft, diesen und jenen Knaben und angehenden Jtingling, besonders 
den liebenswiirdigen v. d. B..... bei gymnastischen Ubungen sagen
zu hbren, ich genieBe nicht eher etwas, bis ich diese und jene Fer- 
tigkeit erlangt habe. Er hielt jedesmal Wort. Dieser mannliche 
Sinn, das setze ich fiir Diesen und Jenen noch hinzu, wird unzwei- 
deutiger durch die Versicherung, dass derselbe Jiingling sitzende, 
oft sehr langweilige Bescliaftigungen, mit eben dem Eifer zustande 
brachte, und nicht eher von der Stelle wieli.

Der Raum gestattet hier keine weitere Ausfiihrung dieser Ma
terie. Horet zuletzt noch den Arzt:

„Die Gymnastik der Alten verdiente sorgfiiltig studiert und mit 
schicklicher Abanderung eingefuhrf zu werden. Sie wiirde, denk 
ich, ein vortreffliches Mittel abgeben konnen, unsere durch Empfin- 
delei entnervten Manner und Frauen, Jiinglinge und Jungfrauen, 
Knaben und Madclien, wieder stark, gesund und dauerhaft zu 
machen.11 *)

Sollte es denn nicht dahin zu bringen sein, dass Nervenstiirke 
und mannlicher Sinn so Modę wurden, wie Nervenschwiiche und 
Empfindelei seit mehreren Jahren Modekrankheitgeworden sind?

3. Starkę und Geschick —Gegenwartdes Geistesund 
Mutli in Gefahren.

Ob die Gymnastik fahig sei, diese Eigenscliaften zu befórdern, 
bedarf keines Beweises; es ist so allgemein anerkannt, dass man 
gewbhnlich liierin den einzigen Zweck derselben sielit. Ich 
sclimeichle mir, die zu beschrankte Vorstellung durch diesen ganzen 
Abschnitt hinlanglich zu erweitern. Dann wird man auch bei dem 
Anblicke dieser und jener einzelnen tjbung nicht mehr auf Beant- 
wortung der Frage dringen, gegen welche besondere Gefaln- oder 
Yerlegenheit im gemeinen Leben sie denn eigentlich bestimmt sei. 
Beiderlei beruhen auf einer unendlicli mannigfaltigen Combination 
der Uinstande, daher sind sie selbst unendlicli mannigfaltig, und 
man kann nur auf die gewohnlichsten Riicksicht nehmen. Im all- 
gemeinen aber muss uns jede Ubung schatzbar sein, welche zur

j Gruner im Almanache fiir Arzte. 1783. S. 46. 
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Kórperbildung so oder so das llirige beitragt, wenn sieli aueli nicht 
davon einsehen lasst, dass sie einst gegen diese oder jene Gefahr 
dienlich werden konne.

4. Thatigkeit,
Lasst uns irgend einen, selbst sehr tliatigen Menschen in schbne, 

leichtzuverderbende, enge Kleidung pressen, so wird ihm alle Lust 
zur Arbeit vergehen. Er ftililt sich trage und unlustig zu Allem; 
er fiircbtet, den scliónen Anzug zu verderben. So wird seine son- 
stige Lust und Kraft zum Wirken fiir jetzt zerstort durch die Un- 
behilflichkeit, in welche wir ihn durch den Anzug vcrsetzt haben.*)

*) Obgleich diese Wahrheit hier nur ais Beispiel steht, so wame ich doch 
dabei gelegentlich alle Eltern recht dringend, ihre Kinder in sogenannte knappe 
Kleider zu werfen. Sie sind wahrhaftig fahig, dem jungen Menschen eine Wen- 
dung des Charakters zu geben, die er ohne diesen Zwang nicht genommen 
haben wiirde.

Wir haben ein Kleid, das uns weit naher sitzt, ais das vom 
Schneider; ich meine den — Kbrper. Sind seine Muskeln nicbt 
von den ersten Jahren lier geiibt, seine Nerven gestarkt, ist er nicht 
gesund und kraftvoll, so wirkt diese Unbehilflichkeit nur gar zu 
leicht auf den Geist; die Lust vergeht ihm, in einer Hiille wirksam 
zu sein, die ihm so unbequem ist, die er nur immer hiiten muss, 
damit sie keinen Schaden nehme. — Hier ist eine unUbersteigliche 
Unbehilflichkeit, die sich anfangs zwar nur auf korperliche Hand- 
lungen zu erstrecken scheint, aber nach und nach auch dem Geiste 
einen Anstrich gibt, der ihm nicht zukommt. Unser eigenes Geftihl 
sagt es uns, dass der Geist den Kbrper zum Denken notliig habe. 
Schlaffheit des letzteren wirkt auch nothwendig auf jenen, und ein 
liabitueller Nichtgebrauch der pliysisclien Krafte zerstort nur zu 
leicht die — moralischen und geistigen.

Ist das im Grunde etwas anderes ais : MtiBiggang ist des Lasters 
Anfang ?

Wenn es nach dem Bisherigen moglich ist, durch gymnastisclie 
Ubungen' die Gesundheit zu erhalten und zu starken, den Kbrper 
abzuharten, ihm Kraft und Geschick zu verleihen, den Geist aufzu- 
heitern und ihn unternehmend zu machen: so ist ja der Grund zur 
Thatigkeit beider, des Geistes und Leibes, gelegt.

5. Gute Bildung des Kórpers — Schonheit der Seele.
Es ist allgemein anerkannt, dass die Grieclien sich durch Scbon- 

lieit und EbenmaB des Kórpers auszeichneten, die Ursachen davon 
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waren, wie es mir sclieint, ihr gluckliches Klima, ihre vortrefflichen 
Kunstwerke*),  ihre Kleidung und Lebensart; aber ganz besonders 
starken Einfluss darauf hatten die gymnastischen Ubungen. Lastende 
Arbeit verdarb die Glieder und verzerrte die Physiognomien eben 
so wenig, ais unmannliche weiche Ruhe sie erschlaffte, oder in einer 
ausdruckslosen Unbestimmtheit erhielt. Alle Glieder genossen Frei- 
lieit und Bewegung, die nach der korperlichen Constitution weislich 
eingerichtet waren. Man iibte alle Glieder nicht nur, sondern be
sonders auch die, welche der Ubung am meisten bedurften, um sie, 
in Riicksicht ihrer Masse und Kraft, mit den iibrigen in gehoriges 
Verhaltnis zu setzen. So wuchsen sie zu ihrer naturmaCigen GroBe 
heran, so hoben sich die Muskeln zu einer schónen mannlichen Be- 
stimmtheit hervor, so bildeten sich die Ziige des Knaben und Jiing- 
lings, unter bestandigen Geistesarbeiten und Muth erfordernden Be- 
schaftigungen des Kórpers, zu der einzigen Schonheit des mannlichen 
Gesichtes, zum Ausdrucke des Geistvollen und Muthigen. — Ja 
man verstand die Kunst, da Fleisch anzusetzen, wo es fehlte, wenn 
dieser Feliler, so scheint es mir, durch Mangel der Circulation ver- 
anlasst war; man machte fette Leute mager, und zu magere fleischig, 
theils durch die activen Ubungen selbst, so wie besonders durch 
die Reibung des Kórpers. **)

*) Ich erinnere an die Madonnagesichter in katholisehen Gegenden. Die 
Gesichtsbildung der Fuldaischen Madchen verhalt sich zur Physiognomie der 
Eichsfelder Bauerinnen, wie die Bildung der Fuldaischen Marienbilder zu der 
Bildung der Eichsfelder.

**) Galen, de tuenda sanitat. Lib. II. Cp. 6. redet gleich anfanglich von 
der Frietion, quae carnis augendae, minuendaeve causa suscepta est. Auch in 
mehreren Stellen ist davon die Rede.

Nicht so bei uns. Gegen einen gutgeformten Menschen stellen 
wir immer einen ziemlichen Haufen solcher, die bald so, bald so, 
bald weniger, bald mehr, missgestaltet sind. Ich móehte nicht be- 
liaupten, dass unser Klima einigen Einfluss darauf hatte; ich glaube, 
es sei gliicklich genug. Unsere Kunstwerke kominen hierbei 
vielleicht mehr in Betracht. Offentliche Platze entbehren bei uns 
dieser Verschónerung gróBtentheils ganz, nur sehr wenige haben 
Bildsaulen und da kleiden sich unsere Heroen oft franzósisch. Der 
gróBte Theil unserer Kupferstiche ist nicht nur nicht fahig, das Ge- 
fiihl fiir wahre Schonheit dem Geiste der Nation tief einzupragen, 
sondern geschickt, es ganz zu verderben. Weit heftiger wirkt unsere 
Kleidung. Ich will nichts von Schnurbriisten sagen; der gesunde 
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Menschenverstand verspricht uns baldige giinzliche Befreiung von 
diesem fiirchterlichen Geschmacke. Aber es gibt noch ahnliche 
Methoden, welche die freie Entwicklung des Kbrpers und seiner 
Glieder, so wie den ungehinderten Gebrauch derselben hemmen. 
Welchen verniinftigen Zweck haben z. B. wir Mannspersonen dabei, 
wenn wir dem Halse, der Brust, den Kniegelenken, den Hiiften und 
Schenkeln Fesseln anlegen? *)  — Ich kenne weiter keinen Grund 
ais den, wir richten uns nach der Modę, weil sie nun einmal Modę 
ist. Man denke sie sich aber gar auf die Jugend angewendet, die 
noch im vollen Waclisthum ist: so finden wir, dass sie die mecha- 
nische Bewegung hindere, die Ausdehnung im Wachsen hemme und 
den Umlauf der Safte vermindere. Mehr bedarf es nicht, um ein- 
zelne Glieder schwach und kleinlich zu erhalten, oder sie gar aus 
ihrer natiirlichen Form zu zwingen. Das Recept heiBt: um diinne 
Waden, Knie und Unterschenkel zu erhalten, fesselt sie mit Giirteln, 
Bandem und engen Stiefeln; um die FiiBe zu verkriippeln, gebt ihnen 
pressende Schuhe; um die Brusthbhle zu beengen und das freie 
Hervortragen des Brustbeines zu hindern, zwinge man sie in enge 
Kleider und halte sie verschlossen.

*) „Unsern Hals umgibt ein elender Strick, den nur ein Wundarzt, der 
die Drosseladern ungescliickt binden und dann óffnen wollte, erfunden haben 
kann; unsere Hemden umgiirten Hals und Vorderarme; ein enges Wams ver- 
panzert unseren Rumpf; ein Paar Beinkleider umspannen unsere Lenden; 
Riemen umgiirten unsere Knie und unsere FiiBe zwingen wir in Schuhe, 
welche, nebst allem Gefilhle, beinahe alle Bewegung ersticken! . . .

Wer lange in einer engen Hiille eingesehniirt lebte, der verlóre endlich 
alle Muskelkraft und wiirde zur Puppe, wie unsere meisten Stadtschbnen und 
Stutzer sind.“ Frank. Polizei. III. S. 727 und 730.

Welchen Segen verbreiten die weiseren Familien iiber unser 
Geschlecht, welche durch besser gewahlte Jugendkleidung ein gutes 
Beispiel geben!

Ich komme zur Hauptsache, namlich zu unserer Lebensart, 
aber ich darf sie nur in einer Rucksicht betrachten, namlich in der 
auf Bewegung und Ubung des Kbrpers.

Es gibt schwachliche Handwerker, Leute ohne Waden und 
Schenkel, weil sie die Beine nicht gebrauchen, mit ausgedorrten 
Handen und Armen, weil sie nur Frauenzimmerarbeit damit ver- 
richten, mit enger eingezogener Brust, niederhkngendem Kopfe, ge- 
krUmmtem Rticken u. s. w., weil sie viel sitzen. Alles das gilt auch 
von vornehmern, besonders von gelehrten Standen. Mit einem Worte, 
ihr Kórper ist durch Mangel an Bewegung wo nicht ruiniert, doch 
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kriippelt, gerade durch das Gegentheil, namlich durch z u schwere 
Arbeit, Bei jenenspricht die Physiognomie von korperlieher Schwache 
und von Ubelbefinden; bei diesen von scliwerer Arbeit, die ihre 
Gesichtsmuskeln verzerrt und den Ausdruck von sclavischer An- 
strengung auf immer hinein gelegt hat. Finden wir nicht die groberen 
Gesichtsziige mehr auf dem Lande, ais in den Stadten ?

Ich sprach hier von erwachsenen Leuten, wenig lasst sich an 
denen andern; aber ich fiilire sie auch nur ais Beispiel an. Man 
behandle die Jugend etwa auf eben den FuB: wie soli da das Eben
maB ihres Kórpers erhalten werden, wenn wir sie zur Zeit des 
Wachsthums, das ist ja eben zu der Zeit, wo die Natur daran ar- 
beitet, um dieses EbenmaB zu entwiekeln, wenn wir sie, sag ich, 
falsch beliandeln und der Natur durch zu vieles Sitzen und Ruhen, 
oder zu groBe Anstrengung entgegen arbeiten?

Eine gute Erziehung wird und muss beide Extreme yermeiden; 
sie sorgt dafiir, dass die Jugend nicbt zu viel sitze, durch maBige 
Anstrengung gibt sie allen Muskeln Sclinellkraft und Starkę, durch 
regelmaBigen Umlauf der Safte belebt sie das Wachsthum und be- 
giinstigt das EbenmaB des Kórpers. Sie legt in die Physiognomien 
Offenheit und Frohsinn, etwas Muthvolles und Mannliches, einen 
kleinen Zug von wohlgefalligem Trotz und Unternehmungsgeist.

Alles dieses ist durch tagliche fróhliche Ubungen des 
Kórpers, wo nicht immer ganz, doch im starken Grade erreichbar, 
wenn man schon in der friihen Kindheit damit anhebt; ja selbst dann 
noch immer merklich genug, wann die ersten 6 Jahre schon ver- 
laufen sind. Nur ein Paar Worte zur Erklarung: Es ist sehr be- 
greiflich, dass jedes Glied Zuwachs an Starkę und Masse erhalten 
muss durch — Ubung; denn durch sie werden ja die Safte hau- 
figer dahin geleitet, so dass die Muskeln ganz sichtbar dadurch an- 
schwellen. Wenn sich aber in diesen Saften, besonders im Blute 
diejenigen Theile befinden, welche zum Zuwachse der Glieder dienen: 
so werden sich mithin haufigere Nahrungstheile in dem geiibten 
Gliede absetzen und seine Masse vergróBern. Jeder kann das Ex- 
periment an sich machen: er ziehe vermittelst der Hande seinen eige- 
nen Kórper an einem Seile hinauf; er werfe zwanzigmal Steine 
mit Anstrengung durch die Luft u. s. w., so wird ihm das An- 
schwellen der Armmuskeln deutlich auffallen. Daraus ergibt sich 
die Regel: willst du starkę Beine, derbe Waden und Schenkel haben, 
so laufe, springe und reite fleifiig u. s. w. — Was die Physio- 



93

gnomie anbetrifft, so denke ich, es sei ausgemacht genug, sie ent- 
stehe theils durch die Gewalt oder die lange fortwirkende Kraft der 
innern Empfindungen, theils durch die Beschaftigungen des Kórpers. 
So drticken sich in das Gesicht des lange Leidenden allmahlich die 
schmerzvollen Ztige der zertrilmmerten Hoffnung und des Grames 
oder die grellen Verzerrungen der Verzweiflung; und darum ist die 
Physiognomie des Schneiders gewóhnlich nicht die des Grobschmiedes 
und die des Gelehrten nicht die des Kriegers.

Unschuld, Unbefangenheit, Frohsinu und Thatigkeit sind die 
Meisterbildner des Menschengesichtes; gymnastische Ubungen begiin- 
stigen sie alle vier; wenn sie maBige Anstrengung, Entschlossenheit 
und Muth erfordern: so werden sie die unschuldige, heitere und leb- 
hafte Physiognomie mit den Ztigen der mannlichen Entschlossenheit 
und Furchtlosigkeit wiirzen und so den Ausdruck der sanften frolien 
Unschuld mit dem der kraftvollen Festigkeit vermischen.

Schonheit der Seele. — Unsere Moralitat beruht auf dem 
Willen und dieser hangt ganz von den Einsichten unseres Geistes 
ab. Bas ist vollkommen wahr, und hier ist noch kein Zusammen- 
liang zwischen Moralitat und Kórperausbildung sichtbar. — Allein 
die besten Einsichten und der beste Wille gewahren ja nur erst 
die Theorie zur guten Handlung und sie allein machen den Menschen 
nicht schon zum echtmoralischęn und guten Menschen; denn er kann 
bei beiden immer noch bloB ein moralischer Schwatzer bleiben. Diese 
Gattung von Leuten, die wir jedoch lieber glimpflicher moralische 
Theoretiker nennen wollen, ist unendlicli groB, sie sagen Alle mit 
Paulus: das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen------- !

Zum Vollbringen gehórt Thatkraft. Um diese zu auBern, 
kommt der Kórper gewóhnlich sehr stark in Anspruch: er muss also 
stark, gesund und geschickt sein, dann erst ist ihm das Vollbringen 
móglich. — Seht da den Zusammenhang zwischen Moralitat und 
Gymnastik deutlich und unleugbar.

Aber es gibt in dieser Materie noch andere Gesichtspunkte. 
— Durch den Kórper erhalten wir unsere Vorstellungen und Begriffe; 
ihre Modification riihrt von i h m her, und aus ihnen erwachsen 
unsere Einsichten. So ist denn auch hier Zusammenhang zwischen 
Moralitat und Kórperbeschaffenheit. — Uber diese Materie lieBe sich 
noch viel sagen, ich habe schon anderwarts (S. 42.) davon geredet. 
Mit einem Worte, unsere moralische Gesundheit und Kraft ist 
sehr haufig das Resultat unserer physischen Gesundheit und 
Starkę; und unsere moralischen Auswtichse sind oft nichts ais 
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Folgen kórperlicher Gebrechen.*)  Die Standhaftigke.it und der 
Gleichmuth des Mannes in allen Z uf allen, sein Muth in Verthei- 
digung des Wahren, sein Edelmuth, mit dem er zur Rettung des 
Verungliickenden Alles, selbst die Elemente bekampft, sein inniges 
Wohlwollen u. s. w. sind bald mehr, bald weniger Resultate seiner 
kórperlichen Gesundheit und Starkę. — Es gibt schwache sieche 
Dulder von hoher moralischer Kraft; das ist walir, aber wir be- 
wundern sie eben deswegen, weil sie Ausnahmen von der Regel 
sind,

*) „Physischer Verfall und moralisches Verderbnis sind genau mit einander 
verkniipft; und eben die Gesetze, durch welche fur die Gesundheit gesorgt 
werden muss, dienen auch zur Erhaltung und Veibesserung der Sitten.“ 
Doublet der Arzt. Siehe Hufelands neueste Annalen der franzosischen 
Arzneikunde. B. II. S. 395.

**) — — ev etP7jvI] "£ au ™Xu aptewotlty auTot; ypcup.eua, rapt p.7(óev Ttov 
atsyptuu <piXoTip.oup.evot;, y-yo' urt’ apyta; e; uj3ptv Tpe~op.evotę, aXXa rtept Ta TOtauTa 
otaTptyOUTt, zat as^oXot; oustv ev auTOt;. Solon in Luciani Anachars. Sect. 30-

Endlich betrachte man die Gymnastik auch nur ais unscliul- 
digen Zeitvertreib, ais Mittel gegen gefahrliche Langeweile, 
wie viel wird sie aucli dann nicht in moralischer Hinsicht leisten 
kónnen.

Die Klagen tiber Mangel an Unterhaltung der Jugend sind 
allgemein; aber wir sind selbst Schuld daran; denn wir besorgen 
sehr hiiufig nur einen Theil der Thatigkeit des jungen Menschen, 
namlich die des Geistes, fast móchte ich sagen, nur die des Ge- 
daclitnisses und der Einbildungskraft; die andere, eben so wichtige, 
des Kórpers iiberlassen wir dem Zufalle, und wenn dieser just keine 
Beschaftigung herbeiftihrt, so wird uns der jugendliche Cirkel zu 
enge. Wahrlich, wenn die Gymnastik nur ein Mittel ist, die Jugend 
vom Kartenspiele, von verderblicher Lecttlre u. dgl. Sachen abzu- 
ziehen; wenn sie es unter der Jugend zum allgemeinen Tonę 
macht, in kórperlichen Ubungen ihren liebsten Zeitrertreib und ihr 
grófites Vergniigen in miiBigen Stunden zu finden: so leistet sie 
schon sehr viel.

Diesen sehr bedeutenden Zweck hatten schon die Griechen bei 
ihrer Gymnastik. Theils, mein lieber Anacharsis, sagt Solon beim 
Lucian, iiben wir unsere Jtinglinge, um aus ihnen tapfere Krieger 
zu bilden. „In Friedenszeiten aber haben wir desto bessere Burger 
an ihnen, Leute, die nicht in schlechten Sachen wetteifern, nicht 
aus Langerweile in schandliclie Wollust versinken, sondern die 
Stunden der Mufie unter dergleichen Ubungen hinbringen. “ **)

Standhaftigke.it
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Nochmals sclireibe ich den Gedanken zur ernsten Beherzigung 
nieder, dass ein gewisses geheimes Laster durch kórperliclie Un- 
thatigkeit vorziiglicli begiinstigt werde. Wenn, sagt Bórner*)  der 
Arzt: unter der geliórigen Diat im Essen und Trinken, unter ge- 
lioriger Befórderung eines freien, ruliigen und gehórig starken Um- 
laufs „der Kórper in freier Luft unter verschiedenen Anstrengungen 
fleifiig geiibt, und gegen den Eindruck weichlicher Empfindungen 
abgehartet wird: so tritt der Knabe in das Alter des Jiinglings und 
dieser in das Alter des Mannes, ohne dass schadlicbe und so abscheu- 
liche Neigungen irgendwo Wurzel fassen kónnten.“

*) Von der Onanie.

6. Scharfe der Sinne, Wahrlieit der Empfindungen und 
Scharfe der Denkkraft.

Wir treten bei der Geburt fast empfindungslos auf diesen Schau- 
platz. Unsere Organe sind vollkommen; aber unser Empfindungs- 
rermógen liegt noch im Schlummer. Eindriicke von auBen ber 
wecken es allmahlicli, wir lernen die Organe gebrauchen, die Ein- 
driicke, welche wir durch sie erhalten, immer leichter und deutlicher 
empfinden und unsere Denkkraft beginnt, sich an Beurtheilung dessen 
zu iiben, was wir durch die Organe empfinden.

So bildet sich nach und nach der denkende Mensch durch den 
— Kórper oder durch die Eindriicke von aufien her; er wiirde 
ewig fortschlummern, wenn wir sie von ihm abzulialten vermóchten. 
Aber umgekehrt ist es eben so walir, dass die Entwicklung seiner 
Denkkraft um so sclineller vonstatten gehen werde, jemehr wir 
ihn diesen Eindriicken aussetzen, dadurch sein Empfindungsvermógen 
iiben und seiner Denkkraft Gelegenlieit verschaffen, sich durch 
Ubung zu scharfen.

Hieraus ergibt es sich deutlich, dass die Vollkommenlieit der 
Denkkraft mit der Geiibtheit der Sinne oder besser des Empfindungs- 
vermógens gleichen Schritt halte. Jemehr wir aber den Kórper mit 
den Gegenstanden umlier in Collision bringen, das lieifit: jemehr 
wir ihn iiben, um so mehr werden seine Organe gescliarft und alle 
geistigen Krafte aufgeboten, um die verschiedenen Beziehungen jener 
Gegenstande auf uns zu ergriinden und ihre Wirkungen zu er- 
forschen.

„Voules-vous donc cultiver 1’intelligence de votre eleve, cultives 
les forces qu’elle doit gouverner, exerces continuellement son corps, 
rendes-le robuste et sain pour le rendre sagę et raisonnable; qu’il 
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travaille, qu’il agisse, qu’il coure, qu’il crie, qu’il soit toujours en 
mouvement, qu’il soit homme par la vigueur, et bientót il le sera 
par la raison.1*) **)

*) Emile II. pag. 159.
**) Ein hochst merkwiirdiges Beispiel von vernachliissigter Korperbildung 

und der daraus erwachsenen Geistes-Unbehilflichkeit findet man im Arehive der 
Erziehungskunde von einer Gesellschaft praktischer Erzieher. WeiCenfels und 
Leipzig 1792. Im II. B. Seite 190.

***) Hoffmann de motu optim. corpor. medicin. §. 9. Cartesius de Methodo. 
Nr. 6.

f) Journal des Luxus und der Moden. 1792. Stiick 5. S. 226.

Nach dem Bisherigen ist es augenscheinlich, dass die wahre Ver- 
nunft — ich meine nicht den hysterischen Genieflug — oder das, was 
wir gesunden Mensclienverstand nennen, sich nicht unabhangig vom 
Kbrper bilde; sondern dass es eben die gute Korperbeschaffenheit 
und Ubung sei, welche die Verrichtungen des Geistes erleichtern und 
sichern. **)  Hoffmann macht dumnie Personen durch Bewegung gesund, 
und nach Cartesius hangt die Seele so sehr vom Temperamente und 
den Einriehtungen der Werkzeuge des Leibes ab, dass, wenn man ein 
Mittel erfinden konnte, den Scharfsinn zu vermehren, man es nothwendig 
in der Arzneikunst suclien miisste. ***)  — Mit vielem Vergniigen las 
ich folgende Gedanken Hufelands — „Viel Schiefheiten der 
Denkart und des moraliści) en Gefiihls sind im Grunde nichts weiter 
ais Kranklichkeiten und Verstimmungen der Seelenorgane, und ich 
bin vbllig iiberzeugt, dass ein gesunder Zustand der Organisation 
und naturmaBigen Vertheilung und Harmonie der Krafte der we- 
sentliche Grund von der edlen Gabe ist, die man gesunden Menschen- 
verstand nennt. — Man wird es dem Arzte yerzeilien, wenn ich zu 
bemerken glaube, dass aus eben dieser Ursache Witz, Genieflug, er- 
hitzte Einbildungskraft, Schwarmerei u. s. w. in unserer Generation 
weit haufiger sind, ais reiner nattirlicher Sinn und richtige Urtheils- 
kraft; wenn ich jene glanzenden Eigenschaften der jetzigen Zeit nicht 
ais Ausbriiche von Kraft, sondern ais bedenkliche Symptome einer 
kranklichen und ungliicklichen Seelenreizbarkeit betraclite und wenn 
ich zu hoffen wagę, dass durch fortgesetzte bessere und naturge- 
mafiere Behandlung des physischen Menschen auch eine gesundere 
Geistesstimmung zu erwarten sein diirfte. “f)

So lasst uns den Kbrper ttben! Ohne ihn dachten wir nichts; 
er ist die Maschine, auf der wir die luftigen Faden der Gedanken 
weben. Je besser sie durch Gebrauch im Stande erlialten wird, je 
leichter und sicherer wird die Arbeit, um so nattirlicher wird das 
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Gewebe, um so mehr kónnen wir es erweitern und fortsetzen; mit 
ihrer Hinfalligkeit ist die Arbeit gehemmt; „ein aufgetriebener Darm, 
sagt der Prasident von Kotzebue, lóscht der Seele góttliches Liclit 
aus.“

Noch einen sehr wichtigen Zweck der Gymnastik kann ich 
hier nicht iiberspringen, da er zumal mit dem vorigen gewissermafien 
in Verbindung steht. Er ist:

Die Gymnastik gewahre die nóthige Unterbrecliung 
geistiger Arbeiten.

Nicht die Seele des Mannes, noch vielweniger die des Knaben 
ist imstande, geistige Anstrengung lange auszuhalten. Diese Be- 
merkung ist allgemein bekannt. Ich fiige noch eine hierhergehórige 
liinzu, die es weniger ist. Jugendliche, iiberhaupt noch nicht be- 
jahrte Menschen, von gesundem Kórper und feurigen Temperaments, 
sind dann nur im vorziiglichen Grade zu geistiger Anstrengung ge- 
neigt, wann ihr Kórper erst bis zu einem gewissen Grade ermiidet 
— ich sagę durch aus nicht abgemattet — ist. So lange diese Er- 
miidung noch nicht erfolgt ist, hat ihr Kórper Ubergewicht iiber den 
Geist, und sie ist in diesem Falle wahrhaftes naturliches Bediirfnis, 
das hóchst schwer zum Schweigen gebracht werden kann. Jeder 
Muskel fordert Anstrengung, die ganze Maschine schreit nach Aufie- 
rung ihrer Kraft. Die Leute nennen das — kein Sitzfleisch haben. 
Ist jene Ermiidung vorhergegangen, dann schweigen die Kraftaufie- 
rungen des Kórpers, der Geist wird durch sie nicht mehr gestórt, 
alle Anstrengung wird ihm leichter.

Unsere gewóhnliche Erziehung bringt das nicht mit in An- 
schlag. Die Jugend erscheint, durch Schlaf und Nahrung gestarkt, 
und leider! noch sehr hiiufig durch Kaffee in eine unnatiirlicłie 
Warnie und Wallung, in eine wahre Berauschung der Nerven ver- 
setzt, in den Schulen. Wie ist es móglich, unter diesen Umstanden 
die Aufmerksamkeit zu fesseln? Der Kórper verlangt Thatigkeit; 
gewahrt sie ihm nicht, so wird er sie sich im Stillen verschaffen, 
er wird auf die Leidenschaften wirken, vor allen wird das feurige 
Jugendtemperament die Einbildungskraft in Glut setzen. So ent- 
schlummert dann die Aufmerksamkeit. Wir sind grausam, wenn wir 
sie mit dem Stocke wecken wollen, wir fordem von der unschul- 
digen Jugend unnatiirliche Dinge, wir peinigen ihren Leib, dass er 
nicht wirken soli, und doch ist es der Schópfer, der ihm Wirksam- 
keit gab; die Natur, welche in jeder Nacht diese Wirksamkeit er-

Gutsmuths, Gymnastik ftir die Jugend. 7
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neuert. Der Geist wird bald durcli den Strudel korperlieher Ener
gie fortgerissen, er verliert sich in chimarischen Gefilden.

Hier schlieBe sich dieser Abschnitt vom Zwecke der Gymnastik. 
Gern gestehe ich, dass diese Materie noch nicht erschopft sei. Aber 
fiir Viele war ich vielleicht schon viel zu weitlaufig.

Zum sehnelleren LTberblicke stehe hier die wiinschenswiirdige 
Parallele zwischen den Eigenschaften des Leibes und Geistes wieder- 
liolt:

Gesundheit des Leibes, — Heiterkeit des Geistes.
Abhartung, — mannlicher Sinn.
Stkrke und Geschick, — Gegenwart und Muth.
Thatigkeit des Leibes, — Thatigkeit des Geistes.
Gute Bildung, — Schbnheit der Seele.
Scharfe der Sinne, — Starkę der Denkkraft.
Ich frage am Ende: — Passen sich diese verschiedenen Zwecke 

nicht zu unserer Verfassung? — nicht zu unseren Sitten? — nicht 
zu unserer Cultur? sind sie des eifrigsten Bestrebens eines gebildeten 
Volkes nicht wert? — —

Man wird mit Recht wieder fragen: passt sich deine Gymnastik 
dazu ?

Priifet alles und belialtet das Gute!



Zweite Abtheilung.

Die Tugend zum Hercules:
El t<>> <s<o|xaTi fiouZei 8uvaros 

eioat, t»] '/'■'op-Ti iutepersiy e8iSTeov to 
siu(xa zat ■pp.oaSTEOo auv noyots zai 
iopMTl.

Xenoph. Memorab. II. 1. §. 28.

das ist:
Willst du einen kraftvollen 

Kórper haben, so lehre ihn Gehor- 
sam gegen deinen Willen, gym- 
nastisiere ihn unter SchweiB und 
Arbeit.

VI. Abschnitt.

Eigenschaften, Ort und Abtheilung der Leibesubungen.
Nacli den vorliin angegebenen Zwecken muss sieli die Beschaf- 

fenlieit der Ubungen selbst ricliten. Wir sind weder Griechen, 
welche ihr kleines Gebiet unaufhórlich gegen die Anfalle der vater- 
landischen Nachbarn und der fernen Barbaren zu vertheidigen 
haben, noch Romer, die sich auf die elende Kunst legen, nahe und ferne 
Nationen zu unterjochen; wir verabscheuen daher die spartanische 
Kryptie*),  so wie die unmenschliche Kunst der rómischen Gla
diatorem Wir sind aber auch keine Athleten, und unsere 
Jugend soli sich weder die Zahne einstoIJen, noch die Rippen zer- 
schmettern, sie soli sich weder erwiirgen, noch die Glieder verdrelien 
u. s. w. Wir streben bei diesen Ubungen nach Gesundheit, nicht nach 

*) Die spartanische Verfassung hatte ein geheimes Gesetz gegen die He- 
loten zur kriegerischen Ubung der Jiinglinge. Man wahlte die starksten und 
herzhaftesten von ihnen aus und schiekte sie, mit Dolchen bewaffnet, gegen 
diese Sclaven auf die Jagd. Hier bohrte man jeden nieder, dessen man sich 
bemachtigen konnte.

7*
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Vernichtung derselben; nach Abhartung, nicht nach der Unempfind- 
lichkeit des Kanibalen; wir ringen nach mannlichem Sinne und 
Muthe, nicht nach rober Wildheit und Unbandigkeit.

So schmiege sich denn deutsche Gymnastik ganz an deutsche 
Zwecke; aber bei weitem nicht ganz an die der Griechen und 
Romer. *)

*) Ich wollte diese Materie: von der Verschiedenheit des grie- 
chischen Zweckes bei derGymnastik von dem unsrigen an dieser 
Stelle mehr ausfiihren. Allein ich sah ein, dass bei weitem der kleinste Theil 
meiner Leser diesen antiquarischen Gegenstand hier auseinander gesetzt zu 
sehen wiinschen mocłite. Auch ist Geschichte der Gymnastik in diesem Buche 
nur Nebensache. Verstattet es der Kaum, so findet man iiber diesen Gegen
stand einen eigenen Abschnitt am Ende meiner Arbeit.

Das Bisherige wird mir jeder mit Vergniigen zugestehn, und 
alle diejenigen, welche in diesem Buche eine Reihe von Ubertrei- 
bungen zu finden fiirchteten, werden von jetzt an etwas mehr Zu- 
trauen fassen. — Ich gehe aber zugleich zum andern Extreme iiber.

Es gibt eine sehr groCe Menge Leute, die sich bei der Be
handlung ihrer Kinder an eine Zartlichkeit gewbhnt haben, welche 
sich wahrhaftig nicht einmal fiir die Krankenstube schickt. Deutsch- 
lands Liebling hat ihnen eine Fabel gemacht, hier ist sie:

Die Affen baten einst die Biiren,
Sie mochten gnadigst sich bemilhn,
Und ihnen doch die Kunst erklaren,

Die Jungen groB und stark zu ziehn.
Vielleicht, hub von den Affenmuttern

Die weiseste bedachtig an,
Vielleicht, ich sag es voller Zittern, 
Wiichst unsre Jugend bloB da rum so siech heran, 
Weil wir sie gar zu wenig — fiittern. 
Vielleicht ist auch der Mangel an Geduld, 
Sie sanft zu wiegen und zu tragen, 
Vielleicht auch uns’re Milcli an ihren Fiebern schuld, 
Vielleicht schwacht auch das Obst den Magen, 
Vielleicht ist selbst die Luft, die uns’re Kinder trifft, 
(Wer kann sie vor der Luft bewahren?) 
Ein Gift in ihren ersten Jahren
Und dann auf Lebenszeit ein Gift, 
Vielleieht ist, ohne das wir’s denken, 
Auch die — — Bewegung ihre Pest;
Sie konnen sich durch Springen und durch Schwenken
Oft etwas in der Brust verrenken, 
Wie sichs sehr leicht begreifen lasst, 
Denn unsre Nerven sind nicht fest.
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Hier fangt sie zartlich an zu weinen,
Nimmt eins von ihren lieben Kleinen,
Das sie so lang und herzlich an sich driickt, 
Bis ihr geliebtes Kind erstickt.

Was macht viel Kinder siech? Vielleicht Natur und Zeit? 
Nein, mehr der Eltern — Weichlichkeit.’ Gellert.

Fiir diese Leute gibts — gar keine Gymnastik; icli kann also 
auch keine fiir sie schreiben. Ihre Kinder sollen weder laufen noch 
springen, denn sie móchten sich erhitzen; sie sollen weder in kalte 
Luft gehen noch baden, denn sie móchten sich erkalten; sie sollen 
nichts thun, wobei der Kbrper in Anspruch kommt, denn sie kbnnten 
ungliicklich sein u. s. w.

Nach diesen Vorstellungen, durfte ich mich eben so wenig 
richten ais nach dem Obigen. Beiderlei sind Extreme; nichts bleibt 
iibrig ais die Mittelstrafie. Sie im Ganzen zu halten ist sehr leicht, 
aber, im Verfolge derselben, jeden Schritt zu vermeiden, der ent- 
weder wirklich von ihr abweicht oder abzuweichen scheint, ist 
dort schwer, hier unmoglich. Im ersten Falle bitte ich um Nach- 
sicht, aber im zweiten um — Uberlegung und Methode; denn es 
wird nicht meine Schuld sein, wenn man sich einbildet, dies oder 
jenes sei ein Schritt aus der MittelstraBe, oder wenn man durch 
eine falsche und iibereilte Art diese oder jene Ubung zum Extreme 
macht; wenn man dabei zu wenig Riicksicht auf das zu iibende 
Subject nimmt.

Soli ich eine Definition dieser Ubungen geben? hier ist sie:

Gymnastik ist Arbeit im Gewande jugendlicher Freude.
Wir verlangen von dieser Arbeit, dass sie den Kreislauf be- 

fbrdere, Muskeln und Nerven starkę; sie muss also bald den ganzen 
Kbrper, bald einzelne Glieder desselben in Action setzen, und bald 
mehr, bald weniger mit Anstrengung verbunden sein ohne zu ilber- 
spannen.

Wir wiinschen, dass sie von weiclilicher Sinnlichkeit abziehe 
und den physischen und geistigen Menschen mehr stahle; sie sei 
also mit Mtihe verkniipft, verlange Geduld, Ausdauer, storę die 
weichliche Ruhe, gewóhne den LTbenden an bald geringeren, bald 
merklicheren Schmerz, damit er ihn verachten lerne; sie Stelle ihn 
der Witterung und den Elementen bloB, damit seine Haut sich ab- 
harte, denn sie ist es ja, die das Ganze schiitzen soli.



102

Wir wollen, dass sie den Kórper starkę, ihn gesehickt und be- 
hende maehe, ihre Ausfuhrung habe also hinlangliche Schwierigkeit 
fiir die Kraft der Muskeln und Sehnen; sie verlange einen ansehn- 
lichen Grad kórperlicher Biegsamkeit, sie nahere sich einigermafien 
dem Kiinstliclien.

Sie soli den Muth heben, die Gegenwart des Geistes beleben, 
die Thatigkeit wecken und erhalten; wir legen daher in ihre Aus
fuhrung bald so, bald so, einige Gefahr, muthvolles Ausharren und 
einen hohen Grad von Nacheiferung.

Sie soli schónere Bildung des Kórpers befordern: sie sei also 
nicht die abstumpfende Arbeit des Taglóhners, keine Last, die den 
Bau des Kórpers verrenkt, sondern sie wirke gleichmaBig auf 
den ganzen Kórper, oder sie ilbe bald dieses, bald jenes Glied, das 
der Ubung am meisten bedarf, vorztiglich.

* **
Unser Gymnasium sei, so viel es nur immer sein kann, das 

Freie. Wir wollen ja den Knaben an die veranderliche, bald hei
tere, bald diistere Natur gewohnen, wozu also groBe Gebaude?

Es ist ein hinreiBender Anblick, einen Kreis zarter Knaben 
und bliihender Jtinglinge korperlich beschaftigt zu sehen; ihr na- 
tiirlicher, sorgloser Mutli, ihr Trieb, sich immer selbst zu iibertreffen, 
ihre zunehmenden Krafte und ihre Thatigkeit machen uns Hoffnung, 
in ihnen einst rasche, thatige, brauchbare Manner zu sehen, sei es 
auf welche Art es wolle • biirgen uns gewissermaBen fiir ihre Tugend 
und Unscbuld.

Ihr Ubungsplatz ist am Rande eines Gehólzes. Ein trockener 
Wiesen- oder Angergrund schlieBt sich daran und einzelne zer- 
streute Waldbaume gewahren, bald hier, bald dort, schattige Platze. 
Hier und da erliebt sich ein kleiner sandiger Hiigel, hóhere Berge 
verschónern die Gegend umher und ein maBiger Bach kriimmt sich 
in tausend Windungen iiber den Platz hin. Ist in der Nachbar- 
scliaft gar noch ein Eluss, so bleibt nichts mehr zu wiinsclien iibrig; 
wir kónnen der alten gymnastischen Prachtgebaude vergessen. Aber 
auch schon jeder freie Platz von mafiigem Umfange, den man 
leicht iiberall finden kann, ist zu unserm Zwecke hinreichend.

* . **
Ich erkenne drei verschiedene Gattungen padagogischer Leibes- 

iibungen.
A. Eigentliche gymnastische Ubungen, die mehr 

auf Bildung des Leibes, ais auf gesellschaftliches Vergniigen abge- 
zweckt sind.
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B. Han dar bei ten.
C. Gesellschaftliche Jugendspiele.
Ich soli diese Leibesiibungen hier zufórderst in ein System 

bringen und sie dann nach einer daraus abgeleiteten Ordnung be- 
schreiben. Es gibt mehrere Standpunkte, aus welchen man sie 
tibersehen und ordnen kann. Man thue es nach ihren verschiedenen 
Zwecken, ich meine nach den Yollkommenheiten, welche wir uns 
von jeder derselben fiir Kórper und Geist versprechen konnen: so 
wird die ganze Zusammenstellung sehr schwankend; man sehe auf 
die Natur der Ubungen selbst und ordne sie danach, man theile 
sie in schwere und leichte, in passive und active: so 
erhalt man nur eine oberflachliche Abtheilung. Es bleibt uns also 
nichts iibrig, ais die Griinde zu einem gymnastischen Systeme vom 
menschlich en Kórper selbst herzunehmen. Dies ist der Natur 
der Sache unstreitig am angemessensten und fiir die Praxis von 
grobem Nutzen. Ich sollte demnacli hier den Kórper in seine 
Haupttheile zergliedern und jedem Gliede und Hauptmuskel seine 
Ubungen gleiclisam zutheilen; aber die wenigsten gymnastischen 
Bewegungen iiben nur ein Glied, oder nur einen Muskel, die 
meisten mehrere, und alle bald mehr bald weniger den ganzen 
Kórper. Eine sehr einleuchtende Folgę davon ist: die Beschreibungen 
der Ubungen konnen hier nicht wohl in dieser anatomischen Hinsicht 
aufgestellt werden; denn man wiirde sonst genóthigt sein, eine und 
dieselbe Ubung bei melireren Theilen des Kórpers wiederholt 
anzufiihren. Wozu diese Weitliiufigkeit? — Ich hielt es daher 
fur besser, weiter unten ein auf Anatomie gegriindetes System der 
gymnastischen Ubungen zu liefern, das durch tabellarische Kurze 
den Uberblick des Ganzen erleichtert.

Es ist noch eine Art der Zusammenstellung dieser Ubungen 
móglicb, dies ist die generische. Diese werde ich befolgen, 
denn sie scheint mir die natiirlichste, weil sie die gleichartigen 
Ubungen nicht von einander trennt, und zweitens die nutzbarste, 
weil sie sich mehr an die Methode schmiegt, nach welcher man 
Gymnastik lehren soli, ais jede andere. Z. B. das Anhangen an 
eine Hand oder an beide Hande ist eine Elementartibung des Klet- 
terns, es ist folglich besser, sie unter dies Genus zu bringen, ais 
sie bei den so eben erwahnten anderen Zusammenstellungen mit den 
Ubungen zu vermischen, welche Arme, Schultern und Hande star- 
ken, oder sie mit den schwerern oder leichtern Ubungen zusammen- 
zuwerfen.
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Man wird also in der Folgę jede Gattung von Ubungen ge- 
horig zusammengestellt finden.

Fiir Freunde des Alterthums muss ich hier ein Paar Worte 
iiber die Abtheilung der griechischen Gymnastik sagen. Die ganze 
Erziehung des griechischen Staatsburgers beruhte auf zwei Haupt- 
stiicken, namlich auf Musik und Gymnastik. *)  Plato zergliedert 
beide, und gibt der Gymnastik zwei Haupttheile, namlich :

*) Ta oe pailrjpaTa tou filtra ypyjaaallat suiufiaiyai ar ra pev osa — epc to 
Ciupa, TU[j.vatJTtx7]5' Ta Se euĄuyias yapiv, MouaiXJ);. Plato de Leg. VII. p. 884. D.

**) ibidem, pag. 897. B.
***) Siehe Mercurialis de arte gymnastica. pag., 118.

1. Op-/7]<lov, Tanzgymnastik, und
2. Tta\rtv, Kampfgymnastik.
Die Tanzgymnastik zerfallt bei ihm**)  in zwei Haupttheile 

namlich in die Nachahmung des Anstan digen, cwooSatoo, und des 
UnanstUndigen, <pat>Xot>. Die AnstSndige fasste insich die krie- 
gerische oder pyrrhichisclie, die friedliche und ein Mittel- 
ding namlich die baehanalischen Tanze, (itoXsp.txijv oder die ~’jppiy7jv, 
etpr|Vtxr(v und Die erste war mit einem Worte
Nachahmung der griechischen Taktik; die friedliche fand statt 
bei allerlei angenehmen Vorfallen ais Ausdruck der Freude, des Ver- 
gniigens und des Dankes. Beide begriffen wieder mehrere Arten 
des Tanzes unter sich und waren mit Musik begleitet.

Man sieht, dass diese Abtheilung bloB in moralischer Hinsicht 
gemacht ist. Nach andern alten Schriftstellern ***)  gab es drei Haupt- 
arten der Tanzgymnastik.

1. Die Kubistik, xuptcJT»;p.«, wahrscheinlich die Kunst der 
Luftspringer.

2. Die Spharistik, Scpaiptctę, welche alle Arten des Ball- 
spiels in sich fasste, und in den Gymnasien spaterhin ihren beson- 
dern Platz, Sęatptsnjptoy, so wie ihren besondern Lehrer, Stpaipiarixov, 
liatte.

3. Die eigentliche Orchestik, oder die theatralische Saltation.
Zur Palastrik oder zu den eigentlichen gymnastischen 

Ubungen rechnete man anfanglich nurftinf, die daher den Namen 
Fiinfkampf, revTa&Xov, fuhrten, namlich: das Spring en, Ren- 
nen, den Diskus, den WurfspieB und das Ringen.

‘AXpa, troomx=t7jv, 8isxov, axovta, 7taX7)v.
Spaterhin kamen der Faustkampf und wahrscheinlich meh

rere andere Ubungen dazu, aber der Name Fiinfkampf blieb. Es
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ist auch wahrscheinlich, dass man jene fiinf Ubungen nicht immer 
allein, sondern bisweilen auch andere an ihrer Stelle darunter ver- 
stand; denn noch manche andere, sehr niitzliche Ubungen, die nicht 
nur auBer den Gymnasien, sondern auch in denselben getrieben 
wurden und von denen ich in der Folgę mehrere anfiihren werde, 
waren wohl nur anfangs aus diesem gymnastischen Systeme aus- 
geschlossen.

Jene Ubungen des Fiinfkampfes theilte man in schwere und 
leichte, in [iapsię und zompoi cąuiysę. Zu den schweren geliorte 
anfangs bloB das Ringen, dann der spater eingefiihrte Faust- 
kampf und das razfzpaTioy oder das mit dem Faustkampfe vereinigte 
Ringen; zu den leichtern das R e n n e n, der D i s k u s, das S p r i n g e n, 
und der WurfspieB.

Alle diese Ubungen, sowohl die der Tanzgymnastik ais die der 
eigentlichen Gymnastik waren nach drei sehr verschiedenen Haupt- 
zwecken modificiert. So zerfiel die ganze Gymnastik nach Galen 
in die kr i e ger i sche, schadliche at h 1 et i s cli e und in wali re 
medicinische (bellica, vitiosa, legitima). Die letztere hatte er 
eben so gut die padagogische nennen kbnnen, da sie bei den 
Griechen einen so wichtigen Theil der Erziehung ausmachte. Wenn 
bei vielen alten Schriftstellern sehr bitterer Tadel der Gymnastik vor- 
kommt, so betrifft er bloB die Atbletik, die eben so wenig ge- 
billigt werden konnte, ais in neueren Zeiten das Boxen und die 
Thierhetzen in manchen Landem Europas. In einem Fragmente 
des Euripides heiBt es von den Atlileten: Unter den tausend Ubeln 
in Griechenland ist das Athletengeschlecht das schlimmste.*)  Galen**)  
nennt ihre Kunst flagitiosam artem und spricht in mehreren Stellen 
mit einer wirklich iibertriebenen Heftigkeit dagegen. ***)

*) Kaz<ov ye ovt«>v pupt<ov za9’ £XXaoa, ou5ev xaztov eaw cziii.rpwj yewjj.
**) ad Thrasibulum. cap. 36. 37. 46.

***) Verum enimvero omnis bene instituta respublica hoc genus artis odit 
ac detestatur, quae omne vitae robur, vimque prostemat, haud in bonam aftec- 
tionem corpora traducens etc. 1. c. cap. 46.

In dem Tadel dieser Art liegt im Grunde der sehr begreifliche 
Satz: man treibe Gymnastik, um zu leben, aber lebe nicht, 
um Gymnastik zu treiben. Das letzte thaten die Athleten, 
Leute, die nach Seneca nur immer inter oleum et vinum occupati 
erant.

Ich gelie zur Beschreibung der Ubungen selbst iiber.



f A. Eigentliclie gymnastisclie Ubungen.

VII. Abschnitt.

Das Springen.
Das Springen ist eine der schónsten gymnastischen Ubungen; 

FiiBe, Beine, Knie und Schenkel, die ganze Maschine wird gestarkt 
und elastisch gemacht, jeder Muskel gespannt, der Muth belebt, das 
AugenmaB unglaublieh gescharft und nach und nach eine Herrschaft 
uber das Gleichgewieht des Kórpers errungen, die uns nicht leicht 
gefahrlich fallen lasst. Auch im menschlichen Leben, wo Bache, 
Graben und tausend Hindernisse oft nur durch Springen iiberwunden 
werden konnen, ist ein physikalischer Sprung gewiss eben so niitzlich, 
ais ein idealischer in der Dichtkunst schon. Unsere Knaben sollen 
nicht weinen, wann sie vor Bache kommen, sondern dariiber hin- 
setzen: Entschlossenheit gehórt kilnftig in ihren Charakter, wann sie 
Marni er sind.

Ubung der Alten: Bei den Griechen war das Springen 
'Ak[xa eine gymnastische Ubung, die man gewóhnlich zum Fttnf- 
kampfe rechnete. Man benutzte sie wahrscheinlich auch ais krie- 
gerische Voriibung. — Man sprang entweder ohne den Kórper irgend- 
womit zu belasten, oder man nahm bleierne, mit ledernen Handhaben 
eersehene, Gewichte (dkTTjpsę) in die (Hande, oft nur kleine, oft aber 
schwere Bleiplatten. Auch bescliwerte man mit denselben bald die 
Schultern, bald sogar den Kopf, bald wurden sie an den Fiilien be- 
festigt. Einige glauben, diese Zuthaten hatte man statt der Balan- 
cierstangen zur bessern Haltung des Gleichgewichts, oder yielmehr 
zur Befórderung des Sprunges gebraucht. Es finden sich bei einigen 
alten Schriftstellern Beweise dafiir, indem sie behaupten, dass die 
Athleten mit diesen Gewichten besser springen kónnten, ais ohne 
dieselben in die Hande zu fassen; aber ohne Zweifel hatten sie 
diesen Zweck nicht immer dabei, denn wenn sie diese Bleiklumpen 
auf dem Kopfe, den Schultern oder gar an den FtiBen befestigten, 
so geschah es unstreitig, um diese Ubung zu erschweren, und man 
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erklarte dann denjenigen fiir den Sieger, der mit der groBten Last 
am besten springen konnte. Eine andere Absicht dabei war viel- 
leicht mediciniscb; man erschwerte die Ubung, um den Kórper mehr 
anzugreifen.

Man sprang ubrigens in die Hohe, Tiefe und Weite. Im letzten 
Falle hieB der Anfangspunkt (Sarrjp. Es gesehaben mehrere Satze 
hinter einander, und es kam wahrscheinlich darauf an, wer am 
nSchsten an das Ziel (s3'zap.p.sva) oder driiber liinaus kam; oder viel- 
leicht zahlte man auch die Satze, und der gewann, welcher mit der 
bestimmten Zahl am weitesten kam. Es waren noch verschiedene 
Arten des Springens gewohnlich, z. B. das Hintenaus- und An- 
schlagen mit den Fiifien, das Traben oder Aufhiipfen mit abwech- 
selnden Beinen, das Springen auf einem mit Wein angefiillten und 
auBerlich mit Ol iiberstrichenem Schlauche. Jetzige Ubung:

Abtheilung: Das Springen geschieht
1. ohne alle Hilfsmittel, bloB mit dem Kórper, oder
2. vermittelst eines langen Stabes (Voltigier- oder Springstab.) 
Beides kann geschehen:
a) in die Hohe,
b) in die Tiefe,
c) in die Weite,
d) in die Hohe und Weite zugleich,
e) in die Tiefe und Weite zugleich.

Folglich gibt es ftinf Arten des Sprunges.
1. Der Hohensprung ohne Stab.
a) Elementariibungen: — Die ganze Last des Kórpers soli 

beim Sprunge in die Hohe geschnellt werden, dazu gehórt Kraft 
der FiiBe, Wad en, Knie und Schenkel: daher zur Starkung der- 
selben folgende Ubungen:

1. Das Hupfen. — Die Zbglinge stellen sich in eine Reihe, 
jeder einen Schritt vom anderen entfernt; die Brust heraus, die 
Hande auf die Hiiften gestiitzt. Der Gymnast commandiert: Richtet 
euch! Marsch! und sie beginnen im genau abgemessenen Takte die 
Ubung, welche darin besteht, dass sie die FiiBe wechselweise heben, 
und damit an dass Gesafi schlagen, ubrigens aber ihre Platze gar 
nicht verlassen. Wer jenes Anschlagen noch nicht genau vollzieht, 
kann die Ubung noch gar nicht. Schlecht macht sie jeder, der 
seinen Platz verlasst, die obige Stellung oder den Takt vernach- 
lassigt. Auf alle diese Punkte hat der Gymnast zu achten. Zur 
gróBern Anfeuerung geschieht die Ubung auch um die Wette, und 
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der erhalt die Pramie, welcher sie am langsten auslialt. — Bei 
den Griechen war diese Ubung nicht unbekannt, sie hieB:
Die spartanischen Weiber iibten sie fleiBig. — Ganz iihnlich ist ihr

2. die Bewegung. — Von ihr gilt alles, was ich so eben 
beim Hiipfen gesagt habe; aber statt die FiiBe zu wechseln, werden 
hier beide FiiBe an das GesaB geschlagen. Diese Ubung ist weit 
heftiger. Bei den Griechen hieB sie ebenfalls zrj8av.

3. Das Hiipfen auf einem Beine. Diese sehr einfache 
1'bung ist eine der heftigsten, sie erfordert, nur etwas fortgesetzt, 
sehr viel Anstrengung, und dient, so wie die beiden vorigen, ganz 
besonders zur Starkung der untern Glieder. Interesse lasst sich 
leicht durch Wettstreit hinein bringen. Wir suchen uns auf unserm 
gymnastischen Platze eine ziemlich ebene Bahn von mehreren hundert 
Schritten. Der Gymnast stellt seine Schiller wie vorhin in Front; 
er bestimmt, auf welchem Beine diesmal zuerst geliiipft werden soli, 
und commandiert zum Abmarsche. So geht die Keise auf einem 
Beine vor sich. Bald sieht man den ersten ermatten, bald den 
andern, den dritten u. s. f. Der Ungeiibte ermiidet oft schon in 
der kleinen Entfernung von 30 Schritten; geiibte, robuste Knaben 
sah ich im Gegentheile oft iiber 800 Schritte hinaus hiipfen, iiber 
Hocker, Falirgeleise und Locher weg. Stillstelien wird entweder 
gar nicht verstattet, oder wenn man es ais erlaubt angenommen hat: so 
darf wenigstens der FuB die Erde nicht beriihren, welcher fiir diesmal 
Ferien hat. — Sieger ist derjenige, welcher entweder am weitesten 
kam, oder am schnellsten ein gegebenes Ziel erreichte. — Oft wird 
diese Ubung bloB in Riicksicht auf Zeit geiibt, so dass man dabei 
seinen Platz nicht verlSsst und die Pramie durch die langste Aus- 
dauer erringt. Ich setze ais Hauptregel noch hinzu, dass man nach 
Ubung des einen Beines auch das andere in Action setzen miisse.

Sehr viel Ahnlichkeit mit den beiden ersten Elementariibungen 
haben noch zwei andere, nami ich der Tan z im Seil und im 
Strick, da sie aber noch andere Zwecke haben, so miissen sie 
hier wegbleiben. Ich merke ferner noch an, dass die obigen drei 
Ubungen nicht bloB ais Voriibungen gebraucht werden sollen, 
sondern auch fiir immer an sich selbst echte gymnastisclie Ubungen 
bleiben.

b) Der Sprung selbst. Vorrichtung: Der Platz muss 
wenigstens 20 Schritt frei sein. Es ist gut, wenn man Baumschatten 
hat, denn man ermiidet spater, aber es ist auch gut, keinen zu 
haben, um Sonnenhitze ertragen zu lernen. Der Boden sei etwas 
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abhangig nach der Gegend, wohin man springt; die Bewegung wird 
dadurcli erleichtert. Aber es ist auch nóthig, dass der Gymnast bis
weilen in entgegengesetzter Richtung springen und seine Zoglinge 
die Wirkung der Schwerkraft empfinden lasse. Springt man mit 
einem heftigen Anlaufe von zehn bis fiinfzehn Schritten, so darf 
der ganze Weg nicht glitschig sein, am wenigsten auf der Stelle, 
wo man zu laufen aufhbrt und den Ansatz zum Sprunge (den A u f - 
sprung) selbst macht. Hier muss der Rasenboden mit scharfem 
Sande etwas iiberstreut werden, der den FiiBen einen sicheren Tritt 
gewahrt. Auf der Stelle des Niedersprungs, das ist da, wo man 
den Sprung endigt, muss dicker Sand liegen, damit man weniger 
lieftig auf den Boden anprelle, wenn man herabspringt.

Das zu iiberspringende Hindernis muss so beschaffen sein, dass 
es die heftige Bewegung des Springenden nicht hemmt, er wiirde 
sonst die Beine zerschlagen, oder sonst Schaden nehmen. Wir 
brauchen dazu eine leichte Maschinerie, welche Fig. 1. abgebildet ist. *)  

A B sind zwei, mit FuBgestellen versehene Stabe, Spring- 
p fe i 1 e r. Sie sind von dem Boden an bis zur hochsten Spitze 
in 10 FuB getheilt. Vom 2. FuBe an aufwarts zerfallt jeder FuB 
in 6 Theile zu 2 Zoll, und jede zweizollige Abtheilung wird durcli 
ein in den Stab gebohrtes Loch bezeichnet.

*) Alles von hier an vorkommende MaB ist Leipz. a 12", wenns nicht 
ausdriicklich anders angezeigt ist.

a b ist eine gerade, hbchstens daumendicke Ruthe. Sie rulit 
auf zwei eisernen dazu bequemen Nageln x x, welche in die einge- 
bohrten Lbcher gesteckt werden. Bei dieser Einrichtung kann man 
die Ruthe immer von 2 zu 2 Zoll erhohen und mithin den Sprung 
nach Belieben einrichten. Da ferner die Ruthe an nichts festhalt, 
sondern durch den leichtesten StoB herabfliegt: so wird sie den 
Beinen nie ein schadliches Hindernis; und endlich: man kann bei 
dieser Einrichtung die Hbhe des Sprunges nach FtiBen und Zollen 
bestimmen und die Zunahme der Springenden beobachten. Die 
Ruthe a b, am liebsten ein junges Kiefernstammchen, muss 9 bis 
10 Schuh lang sein, damit man die Springpfeiler A B, 7 bis 
9 Schuh von einander setzen konne.

Statt der Ruthe ist eine lange weiBe Schnur in mancher Riick- 
sicht noch beąuemer; denn sie zerbricht nicht so leicht ais jene, 
und die Entfernung der beiden Springpfeiler lasst sich viel grbBer 
machen, welches sehr angenehm ist. An beiden Enden dieser 
Schnur befestigt man bleierne Beschwerungen und hangt sie so iiber 
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die beiden Nagel x x, dass sie von jenen beiden Gewichten straff 
gezogen wird. Diese Gewichte mtissen aber durchaus mit einem 
Zeuge iiberzogen und mit Haaren umstopft werden, damit sie den 
Springenden niclit beschadigen konnen, wenn er die Schnur bei 
verungliicktem Sprunge herunter reif.it. *)

*) Statt der bleiernen Beschwerungen nehme man Beutel mit Sand gefullt.

Ubung selbst:
1. Erste Art. — Der Sprung ohne Anlauf. Wenn man 

mit einem Anlaufe von 15 bis 20 Schritten springen will, so muss 
dieser Raum in die gehórigen Schritte abgetheilt werden, hierzu 
gehórt AugenmaB, das der Anfanger noch nicht hat. Er wird es 
zwar finden, wenn er nicht ganz ungeschickt ist, aber unter diesem 
Bemuhen leicht seinen Anstand vergessen und sich iible Stellung 
beim Sprunge angewohnen. Es ist daher auch gut, den Sprung 
anfanglich ohne Anlauf mehr iiben zu lassen, und damit auch in 
der Folgę fleiBig fortzufahren. Die Sache ist ubrigens leicht. Der 
Springende stellt sich zwei Schritte vor die Ruthe, diesen Punkt 
nennen wir a; die Mitte zwischen ihm und der Ruthe lieiBe b. Er 
springt mit beiden, an einander geschlossenen FuBen von a nach b, 
und zwar auf die Fufispitzen. Dieser Vorsprung dient bloB dazu, 
um die Elasticitat derselben, wenn ich mich so ausdrticken darf, 
rege zu machen. Von b springt er in demselben Augenblicke auf 
und setzt ilber die Ruthe weg. Dasselbe wird erschwert, wenn man 
ohne Vorsprung dariiber setzt.

2. Zweite Art. — Der Sprung mit Anlauf.
Ubung: — Der Gymnast commandiert: stellt Euch! und 

die Springenden sammeln sich 10 bis 15 Schritte hinter der 
Ruthe. Mit dem Worte: Marsch! beginnt der vorderste den Sprung 
mit einem Anlaufe. Ist er noch nicht hoch, so konnen drei bis 
vier zu gleicher Zeit driiber setzen. Haben es alle gethan, so 
erhbht man die Ruthe nach und nach immer mehr, und alle nach 
und nach nicht mehr Konnenden treten ab. Wird die Ruthe mit 
den FuBspitzen herunter gestoBen, so heiBt der Sprung verungliickt, 
wird sie nur mit den FuBen beruhrt, das Gleichgewicht etwas ver- 
loren, oder die Stellung des Kórpers vernachlassigt: so heiBt er 
unrein; rein aber, wenn alle diese Fehler vermieden werden. — 
Der schlecht Springende treibt den Sprung nur bis zur Hohe seiner 
Hiiften; der gute Sprung geht bis zur Herzgrube. So weit 
kann jeder etwas fłinke Jiingling es ziemlich leicht bringCn. Yiele 

reif.it
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lernen es bis zum Halsgrtibchen. Hiernach lassen sich die 
Springenden classificieren.

Regein zur Erlernung und Vorsicht sind diese:
1. Im Anfange muss man mehr ohne Anlauf springen lassen 

und darauf sehen, dass die Anfanger Knie und FiiBe grade in die 
Jlóhe ziehen, die Beine nicht auseinander reifien, oder seitwarts 
werfen. Deshalb miissen die Anfanger nie Hóhen iiberspringen 
wollen, die tiber ihre Krafte gehen, sonst gewohnen sie sich zu 
jenen Felilern.

2. Der Anlauf muss nicht zu lang sein, sonst ermiidet er ver- 
gebens. Zehn Schritte, oft weniger, sind genug. Die ersten Schritte 
sind ein bedachtsames Hinschweben auf den FuBspitzen, diese Be
wegung beschleunigt sich und wird beim letzten Schritte am gewalt- 
samsten. Zu grofie Schritte benehmen die Kraft zum Aufsprunge, 
und ein zu schnelles Fortstiirzen macht den Bogen des Sprunges 
zu gedehnt, verhindert folglich seine hinlangliche Hóhe.

3. Da der Halbcirkel des Sprunges immer grbBer wird, je hoher 
man springt: so muss die Stelle, wo man aufspringt, immer mehr 
von der Ruthe entfernt werden, je hoher der Sprung wird; oder kurz, 
man muss den Radius des Sprungs dann gróBer machen.

4. Beim Herabspringen muss der Leib nie ruckwarts gebogen, 
sondern vorwarts geneigt sein, so wie ers beim Anlaufe war; und 
man muss nicht vollig auf die Fersen oder Absatze auftreten, sondern 
mehr auf die FuBballen und Zehen, damit sich der StoB beim 
Niedersprunge nicht durch das Riickgrat fortpflanze. Diese Regel 
ist wichtig, sie gilt fast von allen Sprilngen ohne Ausnahme.

5. Der Gymnast tritt bald einige Schritte vor die Ruthe, bald 
auf die Seite, um die Springenden zu beobachten.

Abanderung en: — Man kann beide Arten des Sprunges 
sehr mannigfaltig machen, und dies ist hier, wie bei allen gymna
stischen Ubungen sehr nothig, um den Eifer der Jugend zu unter- 
halten und zu beleben. Hier sind mehrere Abiinderungen, sehr 
leicht wird sie Jeder mit noch andern vermehren kónnen.

Man hangt tiber die Ruthe einen Apfel, oder so etwas, und lasst 
ihn beim tlberspringen erhaschen. Man lasst die Ruthe ganz weg und 
springt, mit oder ohne Anlauf nach einem Apfel oder dergleichen.

Man verlangt, dass sich der Springende tiber der Barriere wie 
ein Kreisel umdrehe.

Man ltisst den Anlauf auf einem Beine machen, und den ganzen 
Sprung so vollenden. . Man tliut dasselbe ohne Anlauf.
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Man beschwert die Hande des Springenden mit einer Last, um 
den Sprung zu erschweren. Ein Paar mit Sand angefullte Beutel 
konnen hier die Stelle der griechischen Halteren (dtkr7jpeę) am besten 
vertreten.

Man lasst den Springenden, anstatt iiber die Ruthezu setzen, durch 
einen Reif springen, den man ihm behutsam, das heisst, nicht fest- 
gehalten, vorhalt.

3. Voltigieren. — Die Beschaffenheit dieser Ubung lasst keine 
kurze Beschreibung zu, die nur einigermafien hinlanglich ware, um 
sie darnach anstellen zu konnen; man hat iiberdem schon weit- 
laufige Biicher dariiber. Es wiirde deshalb ganz vergebene Miihe 
sein, hiei' das mit Leder iiberzogene Voltigierpferd abzuzeichnen, und 
die verschiedenen Spriinge, dereń es eine groBe Menge gibt, durch 
Abbildung darzustellen. Wer diese Ubung schon mit angesehen, oder 
gar geiibt hat, kann sehr leicht dergleichen Spriinge selbst erfinden; 
aber wer sie noch nicht gesehen hat, wird nach Abbildungen wenig 
oder nichts machen konnen. Zum Gliick ist sie nicht sehr unbekannt, 
da sie meistentheils auf Universitaten, auch da, wo Reitbahnen sind, 
gelehrt wird. Man benutzt sie da vorziiglich zum Behuf des Reitens 
und das mit Recht; aber bei der Erziehung der Jugend ist sie noch 
sehr sparsam an wenigen Orten angewendet worden, weil man sie 
vermuthlich fiir zu gefahrvoll hielt. Ich kann diesem aus Erfahrung 
widersprechen, der sich gar nichts entgegen setzen lasst; ich sehe 
sie seit langer Zeit fast taglich von Knaben und Jiinglingen iiben 
und bis zu einem Grade von Fertigkeit bringen, der die meisten, 
nicht daran gewohnten Zuschauer in Erstaunen setzt, ohne dass nur 
je einer den geringsten Schaden dabei genommen hatte. Ich sehe, 
dass es beinah nicht móglich ist, durch irgend eine andere Ubung 
allein das zu leisten, was das Voltigieren vermag; dass korperliche 
Starkę und Gewandtheit bis zu einem hohen Grade dadurch geiibt, 
Muth und Gegenwart des Geistes, Haltung des Gleichgewichts und 
AugenmaB dadurch ganz auBerordentlich befórdert werden: ich kann 
mich daher des Wunsches nicht enthalten, dass man bei korperlicher 
Erziehung diese Ubung am wenigsten vergessen móehte.

Einige der simpelsten und niitzlichsten Spriinge habe ich davon 
in die Gymnastik iibergetragen, diese wird man weiter unten im 
Abschnitte vom Balancieren finden; hier muss ich sie iibergehen, 
weil die Beschreibung der dazu erforderlichen Vorrichtung an dieser 
Stelle nicht gegeben werden kann. Dagegen darf eine Art des Vol- 
tigierens hier nicht iibergangen werden, dies ist
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Der gesellschaftliche Sprung.
Diese, durch die Fortdauer ziemlich angreifende, Ubung macht 

der Jugend viel Vergniigen, denn sie ist gewohnlich mit vielem Ge- 
lachter verbunden. Sie befórdert die Gewandtheit des Kórpers und 
erfordert einigen Muth, wenn sie weiter getriebene Sprunge erfordert, 
die iiber 5 FuB weggehn.

Der Gymnast ordnet die Gesellschaft, welche ziemlich gleich- 
maBig an korperlieher Lange sein muss, in eine Reihe hinter ein- 
ander. Ihre Namen seien a, b, c, d, e, f, g, h. Ein jeder stiitzt 
die Hande auf seine Knie und nimmt folglich eine gekriimmte 
Stellung an. Die Hande werden so aufgesetzt, dass die Daumen 
auf der inneren Seite jedes Knies liegen. Die Ellbogen werden an- 
geschlossen und der Kopf wird stark auf die Brnst gesenkt. Ist die 
Gesellschaft schon gut geiibt, so bleibt der Kopf eines jeden von 
der folgenden Person nur einen, im entgegengesetzten Falle um 
zwei Schritte entfernt. Die Ubung beginnt und’ besteht darin, dass 
jeder, wenn die Reihe an ihn kommt, tiber alle Personen nach und 
nach wegsetzt. a richtet sich auf, um den Anfang zu machen; er 
stiitzt sich, indem er einen kleinen Vorsprung macht, mit beiden 
Handen sanft auf den Riicken des b und setzt so iiber ihn weg, 
dass er mitten im Sprunge in der Stellung eines Reitenden iiber b 
erscheint. Beine und Schenkel werden folglich dabei wie beim 
Reiten aus einander gesperrt, damit b nicht davon beriilirt werde. 
Ist b auf die Art iibersprungen, so wird zwischen b und c der Vor- 
sprung wiederholt und eben so iiber c wegsetzt. Indem auch a 
jetzt iiber d springt, richtet sich aber b auf und machts dem a vóllig 
nach; ihm folgt der Reihe nach c u. s. w. Jeder stellt sich, wenn 
er alle Vorstehende iibersprungen hat, vorn an die Reihe in die er- 
wahnte gekriimmte Stellung, so dass a alsdann nach h zu stehen 
kommt. — Ist die Gesellschaft gut geiibt und steht jeder nur einen 
starken Schritt vom andern: so ist der Vorsprung nicht nbthig, 
sondern der Niedersprung wird zugleich der Aufsprung. Dann geht 
die Ubung schneller vonstatten und sie gewabrt vieles Vergniigen. 
Um sie zu einem hohen Grade zu treiben, iiben sich nur Zwei allein. 
Die gekriimmte Stellung fallt nach und nach weg und man springt 
iiber die vóllig aufrecht stehende Person.

Vorsichtsregeln: Der Gymnast erlaube nicht, dass GroBe 
sich mit Kleinen iiben, ftir jene ist es ohne Nutzen, fiir diese kann 
der Druck mit den Handen zu stark werden.

Gutsmuths, Gymnastik fiir die Jugend. 8
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Sollen die Spriinge lieftiger gemacht werden, und die Personen 
sind nicht vollig geiibt: so stellt sich der Ubungslehrer an die Seite 
dessen, der iibersprungen werden soli, um im Nothfalle den Springer 
aufzufangen, wenn sein Sprung nicht glucken soilte.

2. Der Hóhensprung mit dem Stabe.
Diese Art des Sprunges erfordert weit mehr Muth, AugenmaB 

und Gleichgewicht des Kórpers ais der vorige. Sie iibt zugleich 
die Muskeln der Brust, Schultern, Arme und Hande, die bei jenem 
miiBig waren.

Ubung bei den Alten: Ich habe in keinem antiąuarischen 
Weike eine Spur von dieser Ubung gefunden; dass sie aber bei 
den Alten gebrauchlich gewesen sei, sieht man aus einer Stelle im 
Ovid, wo Nestor sich, vermittelt seiner Lanze, auf die Zweige einer 
Eiche schwingt, um dem Calydonischen Eber zu entkommen. *)

*) Forsitan et Pylius citra Trojana perisset
Tempora: sed, sumto posita conamine ab hasta, 
Arboris insiluit, quae stabat proxima, ramis: 
Despexitque, loco tutus, quem fugerat, hostem.

Metam VIII. 366.

Jetzige Ubung: — Yorrichtung: — Diese Ubung ge- 
schieht auf eben der Stelle wie der Sprung ohne Stab und mit 
derselben Maschinerie; aber vermittelst eines 7 bis 10 Schuh langen, 
nicht zu scliweren Stabes, der so stark ist, dass der Kórper sich 
auf ihn stiitzen und so liber die Ruthe wegschwingen kann.

Ubung: — Der Kórper soli auf einen Stab gestiltzt tiber 
eine gegebene Hóhe geschwungen werden. Zu diesem Endo fasst 
der Springende den Stab in beide Hande, die linkę unten, die rechte 
oben, man sehe Fig. 2. Beide Arme sind dabei ziemlich weit aus 
einander gespannt. Der untere soli beim Sprunge den Kórper 
stiitzen, der obere zum Hinaufzielien desselben dienen. Der 
Springende nimmt einen, nach MaBgabe der gegebenen Hóhe, heftigen 
Anlauf, von 10 bis 15 Scliritten, setzt den unten zugespitzten Stab 
nicht links noch rechts, sondern grade vor seinen FiiBen, ein bis 
zwei Schuh vor der Ruthe nieder, gibt dem Kórper durch die 
Schnellkraft der FiiBe und durch den Zug der Hande einen heftigen 
Schwung, gewinnt dadurcli in den Stellen x x einen starken Auf- 
sprung und schwingt die FiiBe in der bogenartigen Linie von x x 
iiber y nach z z, oder wenn der Theil des Stabes a b nach MaB
gabe langer genommen ist, iiber o oder p nach z z. Durch bloBe 
Linien ist die Sache Fig. 3 angegeben, a b sei die Ruthe, c d der 
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Stab. Bei A A maclien die Hande den festen Punkt, um welchen 
sich der Kbrper des Springenden herumschwingt. Er kommt mithin 
in alle die Lagen, welche durch die Linien A B angedeutet sind, bis 
er endlich in die Lagę A C kommt; hier senken sich die FtiBe bei 
C wieder nieder und erreichen auf jener Seite der Ruthe den Boden. 
Die Person stelit nun mit dem Gesichte dahin gewendet, -wo sie 
lierkam; im entgegengesetzten Falle ist der Sprung fehlerliaft. Davon 
weiter unten.

Aber wo bleibt der Stab? Entweder reiBt ihn der Springer, 
wann er, in der Lagę A C, zu sinken anfangt, iiber die Ruthe 
hiniiber; oder er gibt ihm zu eben der Zeit mit der rechten Hand 
einen RiickstoB, so dass er nicht auf die Ruthe fallt; oder er thut 
keins von beiden, sondern lasst ihn in seiner perpendikularen Stellung 
stehen und erhascht ihn, im Augenblicke des Niedersprunges, indem 
er unter der Ruthe durchgreift. Hierzu ist weit mehr Behendigkeit 
nótliig.

Der noch schlecht Springende treibt seinen Sprung hochstens 
bis zu seiner eigenen Hohe. Gut spring er, wenn die Hóhe erreicht 
wird, die er mit den Fingerspitzen zu erreichen imstande. ist. 
Sehr viele lernen diese Verhaltnisse uberschreiten. Hiernach lassen 
sich die Springer classificieren. Mehrere Knaben und angehende 
Jiinglinge habe ich ihre eigene GroBe um 2' 6" bis 3' 2“ und bei 
einer Kórperlange von 5' 2 Zoll, 8' 4 Zoll iiberspringen sehen.

Erlernungs- und Vorsichtsregeln:
1. Der Anfang wird mit ganz niedrigen Spriingen gemacht. 

Es ist nicht nbthig, gleich eine gegebene Hohe tiberpringen zu lassen; 
sondern schon hinreichend, dass der Zogling sich mit dem Stabe 
bloB liebe und mit seinem Kbrper einen Halbcirkel um denselben 
beschreiben lerne. Bei diesen kleinen Proben sehe der Gymnast 
darauf, dass der Springende den Stab jedesmal grade vor den 
FiiBen niedersetze.

2. Der Springende darf bei dieser Ubung, wobei der Kbrper 
um den Stab lialb herumgesclileudert wird, nicht in der Richtung 
niederspringen, in welcher er den Anlauf nalim; sondern er muss 
sich im Springen herum drehen, so dass sein Gesicht im Nieder- 
sprunge nach der Gegend hinsieht, wolier er kam. Man wird diese 
Wendung sehr natiirlich finden, wenn man nach Fig. 2 die Be
wegung des Kórpers in Gedanken von x x bis z z verfolgen will. 
Aber dieses Umdrehen ist zugleich auch sehr vortheilhaft; denn 
wenn der etwas gekriimmte Kórper nach Fig. 3 in die Lagę A C

8* 
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kommt: so ist der Bauch unten und der Sprung wird wegen der 
Einbiegung desselben erleielitert, man stóCt dann nicbt so leicht auf 
die Ruthe, ais wenn die auswarts gebogene Seite des Kórpers unter- 
halb ist und sich der Springende auf die Ruthe gleichsam nieder 
zu setzen droht. Und dann wird das Anprellen der FiiBe ungemein 
durch diese Wendung gemindert. Praktische Ausfiihrung wird diese 
Regel vollkommen deutlich machen.

3. Es kommt fast alles darauf an, dass die Lange des Stabes 
von der untersten Spitze bis zur linken Hand mit der Hohe des 
zu machenden Sprunges in gehórigem Yerhaltnisse stehe. Fasst 
man diesen Theil Fig. 2, a b zu kurz, so wird man sich schwerlich 
iiber die gegebene Ilóhe schwingen konnen; zu lang, so braucht 
man mehr Krafte, ais nóthig sind, um den Sprung zu machen. Ich 
habe gefunden, dass man diesen Theil des Stabes um 6 bis 12 Zoll 
kiirzer nehmen dtirfe, ais die Hohe der Ruthe betragt. Man springt 
folglich noch sehr gut iiber eine Hóhe von 6 Schuh, wenn man 
den Stab 5 Schuh 6 Zoll oder nur 5 Schuh lang nimmt: ja es 
lasst sich noch dariiber springen, wenn der ganze Stab selbst nicht 
einmal 6 Schuh hat.

4. Der Anlauf sei 10 bis 12 Schritte, anfangs gelinde, dann 
heftiger. Der Stab wird 1 bis 2 Schuh, je nachdem die zu iiber- 
springende Hóhe kleiner oder groBer ist, vor der Ruthe eingesetzt. 
Beim Aufsprunge werden Knie und Hiiftgelenke gekriimmt; im 
Punkte der lióchsten Hóhe wird der ganze Kórper ziemlich grade 
ausgestreckt gehalten; der Niedersprung geschieht, wie immer, auf 
die Zehen.

5. Der Stab darf nicht aus Dielen geschnitten sein, er wiirde 
zerbrechen; sondern man muss durchaus einen ganzen Stamm dazu 
nehmen, der von Natur schlank und leicht, aber fest gewachsen 
ist: folglich sind jungę Fichtenstangen dazu am bequemsten. Sein 
unterstes Ende muss immer gehórig gespitzt, und der Boden in der 
Stelle des Aufsprunges weich genug sein, damit die Spitze etwas 
eindringen kann.

3. Der Sprung in die Tiefe ohne Stab und mit dem 
Stabe.

Ich glaube nur wenig iiber den besondern Nutzen dieser Ubung 
sagen zu diirfen; man vergegenwiirtige sich die so haufig im mensch- 
lichen Leben vorkommenden Falle: so wird man sich von selbst 
davon iiberzeugen. Feuersgefahr treibt uns zu den Fenstern unsers 
Hauses heraus; ein unyorhergesehener StoB nótliigt uns, von einer 
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Hohe herab zu springen; wildgewordene Pferde zwingen uns, vom 
Wagen herab durch einen Sprung Sicherheit zu suchen; wir kennen 
diese gewaltsame Bewegung nicht und brechen Arme oder Beine. Ich 
sali oft Knaben 9 Fufi hoch herab springen, aber einen ungeiibten 
Jiingling von einer Hohe von etwa 3 FuB herabfallen und das 
Scliliisselbein zerbrechen. Uberdem verfehlen wir die wichtigern 
Zwecke der Gymnastik bei dieser Ubung gewiss nicht, sie erfordert 
ganz vorziiglich Mutli und Entschlossenheit.

Es kommt hier darauf an, dass man den moglicli hóchsten 
Sprung mit der kleinsten GewaltauBerung auf den Kórper thue. Dies 
beruht auf der Bescliaffenheit des Bodens, der elastisch oder weicli 
genug sein muss, und auf der Haltung des Kórpers selbst. Man 
walilt dazu einen tief mit Sand iiberdeckten Boden, oder auch einen 
feuchten Moos- oder Rasengrund. Um die Hohe zu veranstalten, 
ist fiir die Geiibtern eine Leiter oder eine tragbare Treppe hin
reichend ; weit besser aber ist es, wenn man auf dem Ubungsplatze 
einen sandigen Hiigel im Durchschnitt absticht, und die abgeschnit- 
tenen Seiten zum Herabspringen gebrauclit. Durch diese Einrichtung 

r lasst sich der Sprung nach und nach erhóhen; man fangt die Ubung 
nicht weit vom FuBe des Hiigels an und riickt die Stelle des Ab- 
sprungs (die Stelle, von wo man herunterspringt) nach und nach 
immer mehr nach dem Gipfel hinauf. So treibt man den Sprung 
bald bis zu einer Hólie von 9 und mehreren Fufien und lernt den 
Kórper dabei geliórig im Gleichgewiclit erhalten. — Wir bleiben 
hierbei nicht stelien. Ist unser Standpunkt so beschaffen, dass wir 
die Hande daselbst anschlagen konnen, wie z. B. beim Sprunge vom 
unterste Astę eines Baumes, oder aus einem Fenster u. dergl.: so 
ergreifen wir die Stelle des Absprungs mit den Handen, lassen den 
ganzen Kórper in die Tiefe hinab und gewinnen dadurch der Hólie 
4 bis 5 FuB ab.

Der Kórper muss beim Herabspringen etwas zusammen gebogen 
werden, damit der StoB des Bodens sich nicht in grader Richtung 
durch das Riickgrat fortpflanze. Eben deshalb muss man nicht auf 

> die Fersen, sondern auf die Ballen der Zelien springen. Hierdurch 
kann man die fehlende Elasticitat des Bodens fast ganz ersetzen.

Mit einem Stabe ist diese Art des Springens viel leichter. Man 
verschafft sich namlich sehr bald die Fertigkeit mitten im Sprunge 
die Hande am Stabe herabgleiten zu lassen und dadurch die Hohe 
zu vermindern; uberdem wird die Gewalt der anziehenden Kraft 
durch den Stab ungemein geschwacht.
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Eine der allgemeinsten Vorsichtsregeln der ganzen Gymnastik 
hciCt: nicht nach Tische! Davon kunftig. Aber ich muss hier 
ganz besonders darum bitten, dass man doch nie nach Tische von 
Hóhen herabspringe: weil es mit augenscheinlicher Gefahr verbunden 
ist. Auch die Zunge muss man bei dieser Ubungsart vorziiglich in 
Acht nehmen.

4. Der Sprung in die Weite mit und ohne Stab.
Auch diese Ubung ist dem jugendlichen Geiste sehr angemessen. 

Sie reizt den Muth desselben, indem sie zugleich alle Muskeln, be
sonders die der Schenkel und Beine, anstrengt, und die ganze kor
perliche Maschine agiler macht.

Wir wfthlen auf unserm gymnastischen Platze eine weiche, etwas 
feuchte, mit starkem llasen tiberdeckte, oder auch sandige Stelle 
aus. Hier bezeichnen wir den Punkt des Absprungs (Terminum 
a quo) mit einem weiBen Stabchen oder sonst einem deutlichen 
Merkmale, sowie auch den Punkt des Niedersprungs (terminum 
ad quem); der Gymnast bestimmt die Entfernung beider. Sie ist 
anfangs nur 5 Schuh. Er lasst die Springenden zuerst nur wenige, 
in der Folgę bis 15 Schritte vor dem ersten Punkte stellen, Mann 
liinter Mann. Einer setzt nach dem andern tiber, bis die Reihe durch 
ist. Hann steckt er den Punkt des Niedersprungs um 1 bis 2 Schuh 
weiter hinaus, lasst den Sprung wiederholen und so fort. Ist man 
viillig bis zum AuBersten gekommen — und dies ist gewóhnlich 
die ganze Kórperlange des Springenden d rei mai weniger 1/3 bis 
1 Schuh *)  — so kann man dieselbe Ubung mit dem Springstabe 
machen. Der Handgriff dabei ist von dem Hóhensprung mit dem 
Stabe in nichts verschieden; der Bogen des Sprunges wird hier nur 
so viel ais móglich in die Lange gezogen.

*) Ein geiibter Jiingling von 5' Hohe sprang gewóhnlich 14’/a bis 
15 Schuh.

Um diese Art des Sprunges mehr in Ernst zu verwandeln, 
wandern wir bisweilen an den Bach, welcher sich iiber unsern gym
nastischen Platz schlangelt, um hier in mancherlei Richtungen, vom 
hóhern zum niedrigen Ufer, und so umgekehrt, hiniiber zu setzen. 
Niemand will gern durchnasst werden, jeder htitet sich also, falsch 
zu springen. Der Getibteste macht immer den Anfang, die Andern 
eifern ihm nach, strengen alle ihre Krafte beim heftigen Anlauf und 
Absprunge an, und lernen Muth fassen, wenn es ihnen einigemal 
gelungen ist. Hier wird denn auch meistens mehr geleistet, ais auf 
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trocknem Boden. Ich habe manche Knaben ihre Lange 3mal ge- 
nommen iiberspringen selin. *)

Endlich greifen wir wieder zum Voltigierstabe. Wir brauclien 
ihn hier etwas liinger ais beim Hbhensprunge; es kommt darauf an, 
wie weit wir springen wollen, und wie hoch oder niedrig die Ufer 
sind, die wir ab und zu springen. Zwolf FuB konnen genug sein. 
Man fasst den Stab wie gewohnlich, nimmt einen heftigen Anlauf, 
setzt ihn etwas vor der Mitte des Baches ein, und scliwingt sich in 
einem groBen Bogen bis zum andern Ufer hintiber. Man ist im- 
stande, durch den Druck der Hande gegen den Stab, den Kbrper 
so hoch hinauf zu treiben, dass man beinahe iiber der Spitze des 
Stabes schwebt. Jemehr man dies bewirkt, um desto schoner nimmt 
sich die Ubung aus. Beim Niederspringen kann man sich durch 
einen mafiigen Druck der Hande gegen den Stab leicht ein Paar 
FuB weiter vorwarts schieben, und dadurch den Sprung verlangern. 
Man muss bei dieser Ubung genaues AugenmaB beobachten und 
iiber das Gleichgewicht seines Kórpers, der gleichsam nur auf einen 
Punkt gestiitzt, fortschwebt, ziemlich Herr sein. Nur Wenige lernen 
sich gehórig an dem Stabe hinauf ziehen, aber es ist doch sogar 
moglich, mitten im Schweben, vermittelst der Hande, an dem Stabe 
weiter hinauf zu klimmen, um einen grbBern Radius zu gewinnen. 
Indes habe ich das Vergniigen gehabt, melirere Knaben auf diese 
Art eine Entfernung iiberspringen zu sehn, die fast 4mal so lang 
war, ais das MaB ihrer Korperlange. **)

Diese beiden Arten des Sprunges, mit und ohne Stab, lassen 
sich auch ganz olme Anlauf machen. Ohne Stab setzt man die 
FiiBe diclit zusammen, neigt den Kbrper vorwarts und schnellt sich 
so fort.

Mit dem Stabe findet dasselbe statt.
Vorsichtsregeln:
1. Der Boden, auf welchem der Anlauf genommen wird, darf 

nicht glitscliig sein; besonders fest sei die Stelle, wo man aufspringt; 
desto weicher die, wo man niederspringt.

2. Der Niedersprung, oder das Anprellen auf die Erde geschieht 
fast durcligehends auf die Absatze; man wiirde bei einem heftigen 
Sprunge in Gefahr sein, auf die Nase zu stiirzen, wenn man mit 
den Zehen aufsetzen wollte. Aber da der Kbrper dabei gebogen 
ist, so pflanzt sich der StoB gar nicht directe fort. Und dann muss

*) Der Obengenannte sprang 16 Schuh weit bei 5 Schuh Leibesliinge. 
**) Der Yorhingenannte iibersprang mehrmals 21 Schuh. 



120

sich der Springende daran gewbhnen, das heftige Fortschiefien des 
Kórpers nicht auf der Stelle, wo die FiiBe auftreten, auf einmal 
hemmen zu wollen, um da still zu stehen; er muss vielmelir nur 
einen Theil davon durch das erste Anprellen vernichten, und so- 
gleich mehrere Schrilte behende fortspringen, bis die Bewegung auf- 
hort. Doch geht dies nur, wo es der Boden erlaubt. Beim Sprunge 
iiber den Bach ist dies oft nicht der Fali, und man springt dann 
mehr mit den Spitzen der FiiBe auf.

3. Es ist hier, so wie bei allen diesen Ubungen, schlechter- 
dings erforderlich, mit beiden FiiBen zugleich aufzuspringen, und 
nicht einen schreitenden Sprung zu machen, wobei ein FuB auftritt, 
wenn der andere noch hinten ist. Dies ist gefahrvoll; man muss 
es durchaus nicht zugeben.

4. Wenn mit dem Stabe in die Weite gesprungen wird, ist 
es eben nicht nothig, den Kbrper herum zu drelien, wie oben beim 
Hohensprunge mit dem Stabe.

Abanderung: — der fortgesetzte Sprung.
Wollen wir den Alten nachahmen, so wahlen wir eine beliebig 

lange, ebene Balin, und bestimmen den Anfangspunkt derselben. 
Vor ihm sammelt sich die jungę Gesellschaft und einer von ihr 
macht den Anfang. Er stellt sich auf die bestimmte Stelle, die 
FiiBe dicht neben einander, den Kbrper etwas vorwarts gebogen, 
schwingt er die Arme nach hinten und vorn und thut mit ge- 
schlossenen FiiBen, im beguernsten Zeitpunkte des Springens und 
Neigens, einen Sprung vorwarts so weit fort, ais es ihm moglich 
ist. Auf seinem neuen Standpunkte wiederholt er dasselbe, und so 
immer fort. Alle folgen ihm darin nach. Das Ziel der Balin ist 
entweder bestimmt und derjenige ist Sieger, welcher es mit den 
wenigsten Spriingen erreicht; oder es ist unbestimmt, und derjenige 
erhalt den Preis, welcher diesen fortgesetzten Sprung am weitesten 
treibt, oder auch die meisten Sprunge hinter einander macht, doch 
muss man alsdann darauf sehen, das er jeden Sprung gehorig voll- 
ende. Diese Ubung ist angreifend fiir die Muskeln der Schenkel; 
15 bis 20 dergleichen Satze bewirken schon starkes Athmen. — 
Um andere Muskeln ins Spiel zu bringen, lasst der Gymnast diesen 
fortgesetzten Sprung auch riickwarts machen.

5. und 6. Der Sprung in die Hohe und Weite und Tiefe 
und Weite zugleich.

Alle diesen Arten sind nur kleine Abanderungen der vorigen; 
aber alle ihrer Natur nach weit heftiger : denn die Schwierigkeit 
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ist hier von doppelter Art. Mithin muss der Anlauf heftiger gemacht 
werden, wenn man zugleich hoch und weit springen will. Wir 
brauchen dabei die oben angebenen Springpfeiler und die Ruthe 
oder Schnur und unternehmen den Sprung mit dem Stabe oder 
ohne denselben. Der Punkt des Aufsprungs bestimmt sich durch 

> die Natur der Ubung von selbst; aber der des Niedersprungs muss 
durch ein Zeichen z. B. durch ein an dem Boden durchgezogenes 
Band bemerkt und dadurch die Weite bestimmt werden.

Auch der Sprung in die Tiefe und Weite bedarf eines starken 
Anlaufes. Er gehort zu den gewaltsamsten Ubungen und kann nur 
dann ohne Schaden unternommen werden, wenn man die Stelle des 
Niedersprunges durch Stroli, Heu oder so etwas vollkommen weich 
macht. Auch dieser Sprung kann mit und ohne Stab geschehen.

Wer die obigen 1 bungen gut inne hat, wird sich bei diesen 
sehr leicht zu helfen wissen.



VIII. Absclmitt.

Das Laufen.
Unter den Mitteln, sagt Mercurialis, welche die Natur dem 

gesammten Thiergesclilechte zur Erhaltung des Lebens gab, ist das 
Laufen das wichtigste. Es muss daher wohl eine der natiirlichsten 
und unschuldigsten Ubungen sein, wenn die Natur selbst uns dazu 
angewiesen hat. Mithin wird es sehr auffallend, wenn wir schein- 
bar alles Mbgliche thun, um unsere Jugend das Laufen verlernen 
zu lassen. Die erste physikalische Behandlung scheint diese Fer- 
tigkeit ganz verniehten zu wollen; spaterhin darf der Knabe oft 
kaum Miene machen, ais wolle er laufen: so verbieten wirs ais Un- 
art, und wenn er erwachsener ist, so stellt sich rollends der feine 
Ton in den Weg und lasst ihn nicht durch. Medicinische Vorur- 
theile und eigene Beąuemlichkeit kommen dazu und lassen uns nie 
zu einer Fertigkeit kommen, die doch jedem so nothig und an sich 
so unschadlich ist. — Es kann moglich sein, dass wir vom Laufen 
die Schwindsucht bekommen, aber schwerlich liegt die Schuld am 
Laufen, sondern an uns selbst, wenn wir laufen mtissen, ohne es 
je geiibt zu haben. Neger und andere Naturmenschen laufen mit 
einer Fertigkeit, die uns in Erstaunen setzt, taglich, um ihre Be- 
diirfnisse zu gewinnen. Ich glaube, dass sie die Schwindsucht davon 
eben so wenig bekommen, ais die Thiere, welche wegen ihrer 
Schnelligkeit beruhmt sind.

Aber kein thierischer Kórper scheint mir mehr zum Laufen 
gebildet zu sein, ais der menschliche; die edlern Theile, welche 
durch den ubermaBigen Zutritt des Blutes leiden konnten, sind oben 
und die Schwerkraft selbst kommt dem Laufenden zu Hilfe, um 
sein Fortstiirzen zu befórdern. Er braucht nur seine FiiBe und 
Schenkel durch Ubung nervós zu machen und an schnelle Bewegung 
zu gewiihnen, so ist die Ubung, wie es mir die treueste Erfahrung 
sagt, so scliwer nicht. Ich glaube sogar aus Erfahrung schlieBen 
zu diirfen, dass sie unserer Lunge sehr vortheilhaft sei, und dass
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es fiir Personen von kurzem Athem vielleieht kein besseres Mittel
gebe, ihre Brust zu verbessern, ais allmahliches Gewohnen zum Laufen. 
„Wenn einrnal11, sagt der einsichtsvolle Frank: „die zartern Knaben 
im Gehen, Wenden und dergl. wohl geiibt sind, so ist das Ziel- 
laufen, unter verniinftigen Bedingungen, eine vorziigliche Bewegung.“

Ein Hauptzweck dieser Ubung ist mit einem Worte Starkung 
der untern Glieder und vorziiglich der Lunge.

Ubung der Alten: — Das Laufen, Apojioę, die alteste Ubung, 
weil sie die natiirlichste ist, wurde bei den griechischen Vblkern 
so sehr geschatzt, dass Homer sogar sagt, kein Mann konne grbBern 
Ruhm erlangen, ais wenn er stark an Handen und FuBen sei; und 
Plato empfiehlt nicht nur Mannern und Jiinglingen, sondern auch 
erwachsenern Knaben und Madchen das Laufen; Seneca, der im 
15. Briefe seinen Widerwillen gegen die Atldetik ziemlich derb 
zu erkennen gibt, rath dem Lucilius doch das Laufen ais Leibes- 
iibung an, und die Olympiaden wurden nur mit dem Namen des- 
jenigen bezeichnet, der im Wettrennen Sieger gewesen war. — Die 
Laufbahn der Alten liieB Stadium, weil sie just ein Stadium, d. i. 
125 Schritte, (941/a Toise, oder nicht voll 567 FuB paris. MaB) 
lang war. Sie war mit Sand iiberdeckt, ihr Anfangspunkt liieB 
acpestś, (Sakpię u. s. w. ihr Endpunkt -skoę, Szoiroc u. s. w. und die 
Laufenden waren entkleidet, so wie dies bei allen gymnastiscben 
Ubungen Sitte war. Diejenigen, welche sich bloB darauf einlieBen, 
das Stadium nur vom Anfange bis zum Ende zu laufen, hieBen 
Stadiumslaufer (Qta8to8pop.ot); andre liefen es auch zuriick und machten 
folglich 2 Stadien, man nannte sie daher Laufer des Doppelstadiums 
(oiaoko8pop.oi). Die Lange des Weges konnte hier nur wenig Schwie- 
rigkeit machen, es kam also bloB auf Geschwindigkeit an. Um die 
Dauer des Laufers zu erproben, verlangerte man den Weg dadurch, 
dass man mehrmals das Stadium hin und ber lief. So entstand denn
die groBte Laufbahn der griechischen Wettlaufer, die man 8okt^ov 
nannte, und welche 12 Stadien, d. i. 6804' paris. oder nach an- 
dern 24 Stadien d. i. 13608' paris. also nicht 2/s einer geogr. Meile
betrug. Man sali dies fiir aufierst schwierig an.

Nicht immer wahlte man das Stadium zur Laufbahn, sondern 
auch das freie Feld, wo Berg und Thal, Ebenen und Unebenen 
mit einander abwechselten. Oft lief man auch in volliger Riistung, 
und dann hieBen die Laufer óitkiToSpopot.

Eine besondere Art des Laufens im Stadium finde ich beim
Galen angeftlhrt. Die Griechen nannten es ezTtksDptCsw.' Man nahm 
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den sechsten Theil des Stadiums zur Balin, durchlief ilm vorwHrts 
und riickwarts, ohne sich umzuwenden, wiederholte dies stets, blieb 
aber von beiden Endpunkten der Bahn immer mehr und mehr zuriick, 
bis endlich in der Mitte nur noch ein einziger Schritt zum riickwarts 
und vorwarts springen iibrig war. *)

*) Est autem ezuKellptCew, cum in pletliro, i. e. in sexta parte stadii, quis 
prorsum retrorsumąue vicissim, idque saepe, in utramque partem sine flexu 
cursitans, unoquoque cursu breve quiddam de spatio demit, ąuoad denique in 
unico gressu constiterit. Galen. de Tuend. San. Lib. II. Cap. 10.

Jetzige Ubung: — Vor allen Dingen machen wir uns ein 
Stadium. Zwei Baume, dereń Entfernung uns in FuBen und Schritten 
genau bekannt ist, sind uns dazu hinreichend. Das Stadium der 
Alten betrug 567 pariser FuB. Wenn man will, kann man es eben 
so lang machen. Die Ubung selbst kann in zweierlei Absicht an- 
gestellt werden, um namlich entweder schnell oder lange zu 
laufen.

a) Es soli schnell gelaufen werden.
Der Gymnast stellt seine sammtlichen Schiller, wenn er alle 

zusammen auf einmal iiben will, bei dem ersten Baume in Front. 
Sind sie nicht alle an Fertigkeit gleich, so ordnet er sie damach. 
Er gibt den Schwachern mehrere Schritte voraus, damit die Starkern 
nicht zu leichtes Spiel haben. Sie stehen. Er selbst eilt zu dem 
Ende des Stadiums und winkt mit einem bestimmten Zeichen zum 
Auslaufen. Alles stiirzt unglaublich zu, um den Preis — es ist 
ein kleiner Zweig von dem letzten Baume des Stadiums — zu ge- 
winnen.

Oder der Gymnast stellt die ganze Front in Classen nach der 
gleicbmaBigen, ihm wohl bekannten Fertigkeit der Laufenden. Alle 
bleiben in einer Reihe stehen, aber nur eine Classe lauft auf einmal, 
wenn er das Zeichen gibt. So tibt sich gleich an gleich.

Oder endlich, er will die guten Laufer hervorziehen, die sclilecliten 
beschamen und anfeuern; er ordnet sie folglich nach der Leibes- 
lange und stellt die in eine Classe zusammen, die gleicli groB 
sind. Er gibt einer Classe nach der andern das Zeichen, und 
belohnt am Ende der Bahn den Sieger.

Alle waren bisher nur noch Stadiodromen, oder Laufer des 
einfachen Stadiums. Nach und nach gewóhnt er sie an das 
Doppelstadium, indem er sie um den letzten Baum herum laufen 
und zu dem ersten zuriick kommen lasst. Mit der Zeit lernen sie 
das Stadium mehr ais einmal hin und her laufen.
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Jungę Leute lieben die Abanderung, man muss sie also auf 
mancherlei Art ins Spiel zielien; denn gezwungen soli niemand 
werden, alles soli mit Vergnugen geschehen.

Damit ihnen jene Methoden nicht zu gewóhnlich werden, iibt 
sie der Gymnast zuweilen nach der Uhr, Mann fiir Mann, auf obige 
Art. Am Ende wird die Berechnung gemaclit und der ais Sieger 
erkannt, welcher die bestimmte Bahn in der ktirzesten Zeit zuriick 
legte.

b) Die lange Laufbalin.
Eine der strengsten Ubungen fiir den Kórper ist das lange 

anhaltende Laufen; selbst die Griechen hielten ihre lange Laufbahn, 
dokt/ov, fiir etwas sehr schwieriges, an welches man sich nicht so 
leicht wagen miisse. Es kommt aber alles nur darauf an, dass man 
allmahlich zu Werke gehe, um den jungen Leuten Kraft in die 
Beine und Schenkel zu bringen, die nie durch Stillsitzen erlangt 
wird.

Um dies auf die wohlthatigste Art fiir ihren Kórper zu be- 
werkstelligen, sind starkę, stundenlange Winterpromenaden, tiberaus 
bequem; die Luft ist rein, starkend, die Kalte macht rasch und die 
Muskeln zur Bewegung aufgelegt. Móchten wir doch unserer Jugend 
eine Wohlthat nicht entziehen, welche ihnen die Natur umsonst 
gewahrt. leli glaube, dass keine Jahreszeit einen wohlfhatigem 
Einfluss auf die menschliche Gesundheit liabe, ais der Winter. Wir 
versclimahen ihn beim Genuss der stets erwMrmten Stubenluft und 
sammeln uns Stoff zu Friililingskrankheiten, die wir dann der Witte
rung zuschreiben 1

Durch diese Promenaden bringen wir selbst jungę achtjahrige 
Knaben schon dahin, dass sie ein Paar Meilen ununterbrochen fort- 
marschieren lernen. Wir gewohnen sie allmahlich zu starken Schritten 
und es dauert nicht lange: so sehen wir sie Viertelstunden ganz 
bequem neben uns her traben, ohne zu ermiiden oder Beschwerde 
zu empfinden; denn das Laufen ist eine so natiirliche Bewegung 
ais das Gehen, aber wir lernen beides nicht, wenn wirs nicht uben: 
daher gibt es Leute, die nach einer Stunde langen Promenadę so 
ermiidet sind, ais vielleicht Philippides nicht war, ais er in zwei 
Tagen, von Athen nach Sparta, 35 Meilen durchlief.

Diese Nebentlbungen verbindet der Gymnast mit den Ubungen 
auf der Laufbahn. Er vergónnt es seinen Schiilern, mit gemaBigter 
Sclinelligkeit um beide Grenzbaume seines Stadiums zu laufen, und 
so nach und nach eine Fertigkeit im langen Laufen zu erlangen. 
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Aber er zwingt zu nichts, er reizt mit nichts, er halt wohl 
eher z u r ii c k.

Mit Vergniigen sah ich am 19. September 1792 drei Knaben 
unser Stadium in 20 Minuten Umai umlaufen. Jedes Mai be- 
tragt, genau gemessen, 822 pariser FuB, mithin betrug ihre ganze 
Laufbahn 11508 pariser FuB oder mehr ais eine halbe deutsche 
Meile, (die ganze zu 228421 paris.)

Im Herbste 1791 liefen 22 Knaben und Junglinge. Ein ein- 
ziger umlief das Stadium nur 2mal, ftinf 3mal, zwei 4mal, zwei 
5, zwei 6, einer 7, einer 10, zwei llmal, drei 12mal, das ist 9864 
paris. FuB in 18 Minuten. Die drei besten leisteten, nach der ge- 
nauesten Berechnung folgendes:

Umlief d. Stad. paris. FuB od. deutsche Meil. Min.
A 14mal das ist 11.508 iiber V. in 21
B 15mal „ „ 12.330 iiber 1/

/2 in 22 ’/,
C 17mal „ „ 13.974 fast 2/s in 24.'/,

Man stelle dies gegen das Dolichon der alten Griechen, eine
Bahn von hochstens 13608 pariser FuB und man wird ihre lange
Laufbahn sehr glaublich finden, wenn man sie auch nicht, wie 
manclie glauben, zu 12, sondern mit Suidas zu 24 Stadien annimmt. *)  
Vielleicht liefen sie weit sclineller, dariiber fehlt es uns an Angaben, 
aber sie liefen auch ganz nackt, und vermieden so wenigstens die 
Halfte der Beschwerde.

*) Nach Ab. Bartlielemi im jeune Anach. IV. S. 78 liefen die Athleten 
die Laufhahn zu Olympia, bei den beriihmten Spielen, hochstens 12mal. 
Die Bahn war 567' pariser MaB, mithin war ihr ganzer Lauf nur 6.804 pa- 
.riser FuB.

Zur Beruhigung aller derer, die bei diesen Angaben angstlich 
werden móchten, setzte ich noch besonders hinzu, dass von allen 
22 Knaben, und von A, B und C besonders keiner jemals Nach- 
theil von dieser Ubung empfunden hat, und dass die letzten namentlicli 
weiter zu laufen wiinschten, weil sie nach ihrer Versicherung weder 
miide waren, noch Beschwerde empfanden. Nur beobachte man 
folgende Regeln:

1. Man stelle diese Ubungen nur bei ktihlen Tagen, und liaupt- 
sachlich im Herbst und im Winter an.

2. Man lege beim Wettlaufen alle obere Kleidung gleich ab, 
ehe man zu laufen anfangt, und laufe mit offener Brust, ohne Hals- 
bedeckung und mit blofiem Kopfe, welche Theile des Kórpers uber
dem immer bloB getragen werden sollten.
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3. Man lasse die Kleidung wieder anlegen, wenn der Wettlauf 
geendigt ist, und ha’te die Laufer durch Gehen noch einige Zeit 
in Bewegung. — Frank gibt den Rath, die Wettlaufer vom Ziele 
bis zum Anfange des Stadiums wieder zurtickgehen zu lassen. damit 
sie sich nicht zu schnell abkuhlen. Ist das Stadium bloB einrnal 
durchlaufen, so ist dies ganz hinreichend, ist aber der 1 ang e Lauf 
geiibt worden: so mochte dies nicht hinreichend sein. Die Laufer 
miissen langer in Bewegung erhalten werden.

Nicht immer ist die Laufbahn zu laufen nothig. Der Gymnast 
wahlt das freie, ebene und unebene Feld, Berg, Thal und Wald, 
er bindet sich oft an keinen Weg, sondern durchschneidet die Wal- 
dung in geraden Linien; aber er kennt sie genau, um mit seinen 
Schillera dem allgemeinen Yorsatze mannlieh treu bleiben zu konnen, 
ohne ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Hier iibt der Knabe seinen 
Kbrper auf hundert Arten, er gewinnt Kraft, Geschmeidigkeit, Dauer 
und Gesundheit; sein Geist lernt Beschwerden ertragen, die ihm 
im Zimmer nie begegnen und die er doch zu ertragen sich einst 
genotliigt sehen kann. Ich wiederhole es noch einrnal, die schbnste 
Zeit dazu ist der Winter, wo die meisten Iibrigen Ubungen im 
Freien nicht thunlich sind.



IX. Absclinitt.

Das Werfen.
Das Werfen hat die StSrkung der Hand, des Armes, der 

Schulter und Brustmuskeln zum besondern Zweck, und befórdert, 
wenn es nach einem bestimmten Ziele geschieht, das AugenmaB 
auf eine sehr gute, unterhaltende Art. Dass es in taglich vorkom- 
menden Failen zur Vertheidigung seiner eigenen Haut ungemein 
niitzlich sei, ist zu bekannt, ais dass ichs weiter auseinander zu 
setzen brauche. Selbst die Geschiclite hat uns merkwiirdige Bei- 
spiele von dem Nutzen dieser Ubung und von dem Grade der Voll- 
kommenheit aufbewahrt, zu welchem man sie bringen kann. Wer 
erinnert sich hierbei nicht an Davids Schleuder, und an die Fertig
keit der alten Bewohner der Balearischen Inseln? Unter den jetzigen 
Nationen sind die Patagonier sehr riistige Schleuderer. Nach Bou- 
gainville und andern besteht ihre Hauptwaffe aus zwei in Leder ge- 
fassten Kieselsteinen, die an beiden Enden eines 6 bis 7 FuB langen 
Darmes befestigt, und etwa so groB ais eine zweipfiindige Kanonen- 
kugel sind. Sie bedienen sich ihrer, zu Pferde, auf der Jagd und 
treffen auf 300 Schritt ihren Gegenstand sehr genau.

Unter den Neuern empfiehlt Frank diese Ubung*)  mit den 
Worten: „das Werfen nach bestimmten Zieleń, an Orten, wo weder 
den Vorbeigehenden, noch óffentlichen Gebauden, davon Nachtheil 
zuwachsen kann, starkt besonders Brust und Auge; die kleinsten 
Knaben sind zu solcher Ubung geschickt u. s. w.'1

*) Polizei. II. S. 635.

Das Werfen geschieht entweder mit der Hand unmittelbar, 
oder mittelbar, vermittelst irgend eines Instruments ; zu der zweiten 
Art gelitirt auch das SchieBen.

1. Die kumśtloseste Art des Werfens ist allgemein bekannt. 
Wir schleudern einen Stein mit der Hand durch die Luft, in die 
Hohe oder Weite, oder nach einem bestimmten Ziele. Die dazu 
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nóthige Bewegung des Armes ist bekannt, aber beschreiben lasst sie 
sich nicht. Soli aber Arm und Schulter geiibt werden, so darf man 
den Arm nicht steif halten und ihn mit der Hand, beim Wurfe, 
nicht von oben nach vorn hinaus bewegen. Um in die Weite und 
Hóhe zu werfen, beschreibt man mit dem Steine einen grofien Bogen; 
aber beim Zielwerfen sieht der Gymnast darauf, dass, mit voller 
Anstrengung des Arms, nur Kernschiisse gemacht werden, und er 
macht nur dann hiervon eine Ausnahme, wenn man mit drei, vier 
Pfund schweren Steinen bombenartig nach einem Ziele werfen will. 
In diesem letzten Palle ist die Bewegung des Armes auch ganz an- 
ders, namlich ganz so wie beim Discuswerfen. — Davon hernach. — 
Interesse lasst sich in diese Ubung auf zweierlei Art bringen, namlich 
durch Wettstreit, und durch Abanderung des Zieles. Wir werfen 
bald nach einer perpendikular stehenden Scheibe, in Kernschiissen; 
bald nach einer horizontalen, bombenartig, mit schweren Steinen ; 
bald nach einem hoch aufgestellten Topfe, bald nach einem holzernen 
Vogel um bestimmte Gewinste. Bald stellen wir das Ziel auf eine 
Anhóhe, bald in eine jahe Tiefe.

2. Die Schleuder erfordert ungemein viel Vorsicht; ich kann 
es nicht anrathen, sie mit jungen Leuten gesellschaftlicli zu iiben, 
man miisste denn Anstalten treffen, dass immer nur ein Schleuderer 
da stiinde, indes alle Andern vor seinem Wurfe in cblligcr Sicher- 
lieit wHren. —- Die Sache ist ubrigens bekannt, Jedermann weifi, 
wie eine Schleuder gemacht werde; in Absicht ihrer Handhabung 
setze ich nur noch hinzu, dass sie in sclirager Richtung kreisfórmig 
iiber dem Kopfe geschwungen werden miisse, um den Wurf zu be- 
ginnen; alle andern yorlaufigen Bewegungen sind falsch.

3. Der Wurfspiefi. Eine andere altgriechische Ubung war 
das Wurfspiefiwerfen. Sie scheint, so wie das Bogenschiefien, 
aus der Wiege der Menschheit mitgebracht und daher uberall, wo 
Menschen leben, bekannt zu sein. — Wir gebrauchen sie seit der 
Pulvererfindung freilich nicht mehr, aber ein starker Arm, mit dem 
Ulysses den Wurfspiefi so weit trieb, ais der Bogenschiitze den Pfeil 
yermittelst der Sehne, muss uns wert sein, ich muss daher diese 
Ubung der Jugend empfelilen.

Ein filnf, sechs und mehrere Schuh langer, yiillig grader Stab 
wird am einen Ende mit einer starken eisernen Hiilse yersehen, am 
andern allenfalls nach Art eines Pfeiles gefiedert. Dicke und Schwere 
richten sich nach der Starkę des Werfenden, so wie auch die Lange 
nach dessen Grbfie. ■.—- Man fasst dieses einfache Instrument im

Gutsmnths, Gymnastik fiir die Jugend. 9
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Gleichgewicht, das ist so ziemlich in der Mitte, mit den Fingern, 
wiegt es einigemal mit auf- und niederschwenkendem Arme hoch 
und tief und stoBt es, wenn man den gemachlichsten Augen- 
blick zum Wurfe abgewartet hat, mit aller Kraft des Arms 
und der Schulter durch die Luft nach dem bezielten Gegenstande, 
der in einei Scheibe bestehen kann. Man muss es selbst versucht 
haben, um einzusehen, wie sehr diese Ubung zur Starkung der Glieder 
beąuem sei. Die Alten befestigten in der Mitte des WurfspieBes 
einen, wahrscheinlich nur kurzeń Riemen, um ihn vermittelst des- 
selben besser fortschnellen zu konnen, ais wenn man ihn bloB mit 
den Fingern fasste. Vielleicht war der Riemen gar nicht am SpieBe 
sondern mit einem Ende, durch Umwickeln, an der Hand fest ge- 
schlungen. Man schlug das lose Ende um die Mitte des Tnstruments 
einmal herum, hielt den SpieB damit fest, indem man es mit der 
Hand fasste, schwenkte den WurfspieB und lieB im Augenblicke des 
AbschieBens das Ende des Riemens fahren, wie man den einen 
Riemen der Schleuder im Wurfe glitschen lasst.

4. Der Bogen ist von jeher mit dem WurfspieBe zu sehr ver- 
wandt, ais dass ich ihn hier ganz vergessen konnte. Das Bogen- 
schieBen ist jetzt noch eben so gut, ais zu Ulysses Zeiten eine schone 
mannliche Ubung. Ich kenne fiir den Knaben fast kein reizenderes 
Vergniigen, ais dieses. Er lauft und suclit, bis er ein elastisches 
MaBholderstammclien findet, er biegt, schnitzt es zum Bogen, bietet 
alle seine Geduld auf, um es an der Luft hinreichend austrocknen 
zu lassen; er verbindet beide Enden mit einer starken Schnur und 
versucht nun mit groBer Erwartung seine elastische Kraft. Es ist 
gelungen. Nun schnitzt er den Pfeil aus einem Stiick Fichten- 
holze. Er gibt ihm die Dicke einer starken Federspule, zwei, drei 
Schuh Lange, versieht ihn vorn mit einer bleiernen Hiilse und hinten 
mit zwei daran geleimten Federfahnen. Der kleine Schutze ist 
fertig. Hitze und Kalte, Wind und Frost sind nicht mehr da fiir 
ihn, seine Freude iiber den hoch und weit fliegenden Pfeil macht 
alles vergessen; er diinkt sich ein kleiner Tell und wetteifert mit 
seinen Gespielen, wie er, einen Apfel oder eine Scheibe zu treffen.

Eine Kleinigkeit, sagt man vielleicht; ist sie des Erzahlens 
wert? — Wie man will. — Doch gestehe ich, jedes Spiel, das 
den jungen Menschen beschaftigt, seine Krafte iibt, und im Freien 
seine Gesundheit starkt, ist mir iiberaus wichtig. Ist uns die Kraft 
eines Ulysses schatzbar, so lasst uns auch die Mittel nicht ver- 
chmahen, durch die er sie erlangte und iibte.
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5. Der Discus. — Ubung bei den Alten: — Schon im 
Homer ist mehrmals die Rede von der Wurfscheibe. Achill iibt 
seine Myrmidonen am Ufer des Meeres mit dem Werfen des Discus 
und des WurfspieBes. Bei den óffentlichen lieiligen Spielen gehórte 
der Discus zum Fiinfkampfe und in den Gymnasien ilbten sich mit 
dem Discus nicht bloB die Athleten, sondern auch andere Personen. 
Auf dem Kampfplatze, so sagt Solon etwa beim Lucian zum Ana- 
charsis, sahst du ein rundes Stiick Erz liegen, welches die Gestalt 
eines kleinen Schildes hatte, das aber weder mit Handhaben noch 
Riemen versehen wer. Du fandest, ais du den Versuch machtest, 
es auf zu heben, dass es schwer und wegen seiner Glatte nicht leicht 
festzuhalten war. Dieses werfen sie in die Wette, bald liocli in 
die Luft, bald vor sich hin, und wetteifern, wer es am weitesten 
werfen kann. Diese Bemiihung verschafft ihnen starkę Schultern 
und nervige Arme. — Dergleichen wortliche Beschreibungen, 
welche in manchen alten Autoren vorkommen, mit den noch tibrigen 
Kunstwerken des Alterthums verglichen, gewahren uns von dieser 
gymnastischen Ubung eine hinlanglicli deutliche Vorstellung.

Der Discus oder die Wurfscheibe war von Metali oder Stein 
verfertigt und hatte die Gestalt einer Linse, oder eines auf beiden 
Seiten convex geschliffenen Glases. Der Durchmesser mag, nach 
den vorliegenden Abbildungen zu schlieBen, etwa einen FuB be- 
tragen haben, und die Dicke im Mittelpunkte soli 3 bis 4 Zoll ge- 
wesen sein. Hiervon lasst sich auf die betraclitliche Schwere dieser 
Massen schlieBen; aber beide, sowohl GroBe ais Schwere, waren 
nicht immer gleich und es lasst sich theils von selbst leicht absehen, 
dass man fiir die angehenden Gymnastiker weit kleinere und leichtere 
Wurfsclieiben hatte, ais fiir die geiibten Athleten; theils lasst es 
sich schon aus einer alten Abbildung der Discobulen, die man bei 
Mercurialis und Potter nachgeahmt findet, abnehmen. Im Mittel
punkte befand sich ein Loch, durch welches nach Potter ein Riemen 
gezogen wurde, vermittelst welches man dem Discus die gehórige 
Schwingung gab. Es ist mir nicht bekannt, auf welche Angaben 
der Alten sich diese Meinung sttitzt; Mercurialis erwahnt davon 
nichts; wenn aber die Discobulen ihre Hande mit Erde rieben, um 
den Discus wegen der Glatte desto besser fassen zu kónnen, und 
wenn er beim Fortschleudern eine rotierende Bewegung erhielt: so 
entspricht beides dem Gebrauche eines Riemens gar nicht.

Man warf den Discus in die Hóhe und Weite, man rollte ihn 
an der Erde fort, oder bezielte damit einen gewissen Gegenstand,

9* 
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auf welchen der kreisende Discus bombenartig niederfiel. Derjenige 
war Sieger, welcher am besten traf, oder dessen Wurfscheibe die 
groBte Hohe oder Weite erreichte. Der Haupthandgriff bei dieser 
Ubung ist uns durch Uberreste des Alterthums iiberliefert. Der 
Arm hing am Leibe nieder, der Discus ruhte auf den vier ge- 
schlossenen Fingern, der Daumen lag seitwarts daran; der Werfende 
setzte den Arm in eine Schwingung nach vorn und hinten hin, 
passte so den beąuemsten Zeitpunkt des Werfens ab und schleuderte 
dann die Scheibe so in die Luft, dass sie in einer rotierenden Be
wegung fort fulir.

Jetzige Ubung: — Galen nimmt den Discus in die medici- 
nische Gymnastik auf, wir in die padagogische, ais eine fiir die 
Jugend angenehme Abwechslung des Werfens. Wurfscheiben von 
schwerem festen Holze, die uberall leicht zu erhalten sind, mogen 
fiir unsere Jugend genug sein; jene schweren Metallmassen scheinen 
auch in der That nur fiir auBerst geiibte mannliche Schultern ge- 
wesen zu sein. Bei dem Gebrauche ahmen wir den Alten vollig 
nach, aber mit keinem Riemen, sondern mit freier Hand, weil der 
Wurf dadurch sicherer wird. Wollen wir ein Ziel haben, so ist 
eine am Boden befestigte, oben mit einer horizontalen kleinen Scheibe 
versehene Stange dazu sehr bequem. Es ist nóthig, das der Gymnast 
bei dieser Ubung seinen Schillera Martials Vers empfehle:

Splendida cum volitant Spartani pondera Disci, 
Este proeul pueri, sit semel (nunąuam) ille nocens.



X. Abschnitt.

Das Ringen.

Der Widerwille gegen diese treffliche gymnastische Ubung, die 
Tertullian ein Geschaft des Satans nennt, ist alt; weil man sein 
friih anficng, sie zu iibertreiben, um sie zu einem grausamen aber 
unterhaltenden Schauspiele fiir die Zuschauer zu machen. Die Mei- 
nungen iiber dieselbe sind daher bei den Alten sehr getheilt; Galen 
verwirft sie ganz und will sie aus gut eingerichteten Staaten ver- 
bannt wissen*). Er selbst war Aufselier iiber die gymnastischen 
Ubungen in Kom, trieb selbst Gymnastik, und verrenkte sich im 
35. Jahre die Schulter. Das Athletenwesen lernte er hier sehr 
genau kennen. Sein ganzer Geist ist mit Abscheu gegen die Ath- 
leten angefiillt, und bei keinem Alten findet man diese Gattung von 
Leuten, die doch unstreitig auch einen sehr guten Einfluss auf den 
Geist der Nation liatte, so Schwarz geschildert, ais bei ihm. Sie 
verdienten das groBtentheils, und wir stimmen ihm in dem, was er 
iiber ihre Art des Ringens sagt, vollkommen bei; es scheint uns 
aber, dass er die Ubertreibung von der natiirlichen Ubung selbst 
besser liatte unterscheiden, jene der Verachtung preisgeben, und 
diese empfehlen sollen. Clemens Alesandrinus**) verachtet das Ringen, 
aber er empfiehlt es zugleich, wenn man es ais Starkung des Kórpers 
und der Gesundheit gebraucht. Man sieht, dass er die Sache un- 
partheiischer und daher auch richtiger angesehen hat.

Aus den Ubertreibungen einer Sache folgt nicht, dass sie an 
sich selbst verachtungswiirdig oder schadlich sei, und wenn es móglich 
ist, das Ringen ais ein Mittel zu gebrauchen, welches die Gesund
heit stśirkt, den Kórper robust und geschickt macht, den Mutli hebt; 
wenn es dabei nicht nothwendig ist, in jene Ubertreibungen zu ver-

♦) Ad Trasibulum. Cap. 41. 
♦*) Paedagog. III. Cap. 10. 
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failen, oder dem Charakter der Jugend eine falsche Wendung zu 
geben: so bleibt es auch fiir uns noch schatzbar. Meine Erfahrung 
bestatigt dies alles, ich nehme daher gar keinen Anstand, diese 
Ubung zu empfehlen; aber ich hoffe, man wird mich verstehen, 
dass ich sie bloB unter der Voraussetzung empfehle, sie nie zu 
iibertreib en.

Der Nutzen des gut eingerichteten und gemaBigten Ringens 
erstreckt sich auf den ganzen Kórper, alle auBern Glieder werden 
dadurch geiibt, alle Muskeln werden angestrengt, die Brust nicht 
wenig gestarkt, und der Umlauf der Safte ungemein befórdert. Wenn 
es iibrigens ausgemacht ist, dass wir den Geist des Knaben mit 
Geduld, Standhaftigkeit und Muth ausriisten sollen, so ist keine 
Ubung bequemer dazu, ais das Ringen.

Ubung der Alten: — Das Ringen (itakr)) war eine uralte 
Ubung, es machte bei den Griechen den wichtigsten Theil der Gym
nastik aus. Man hatte dabei, so wie bei mehreren Arten der gym
nastischen Bewegungen, dreierlei Zweck, man iibte sich namlich ais 
Athlet, oder ais Krieger, oder endlich man suchte dadurch seinen 
Kórper zu starken, ihn geschickt und derb zu machen und seine 
Gesundheit zu erhalten. Anders rangen daher Athleten und Krieger, 
anders ruhige Burger, Jiinglinge und Knaben; bei jen en wurde die 
Sache bis zum hohen Grade iibertrieben, nicht selten sah man zer- 
hrochene oder verrenkte Glieder, verdrehte Halse, ja entseelte Leiber 
in den Palastern, ais Erfolge athletischer Ubertreibungen; bei 
diesen blieb man in den Schranken, welche der gemeine Menschen- 
verstand festsetzte, ob es gleich nicht zu leugnen ist, dass man sie 
oft genug aus Nachahmungssucht iibersprang. Das athletische Ringen, 
zu dessen Behuf man seinen Kórper ordentlich auf die Mast that, 
um durch eine dicke Fleischdecke Sclilage und StóBe desto besser 
abhalten zu kónnen, wurde im ganzen doch bei weitem nicht jeder- 
manns Sache; obgleich die ganze Nation dem siegenden Athleten 
Beifall klatschte und seine Vaterstadt die Mauer durchbrach, um ihn 
im Triumph hinein zu ftthren. Diese nationellen Ziige gehorten mit 
Recht in den Charakter eines Volkes, das alles auf Mannheit, nichts 
auf weibische Verzartlung setzte. Wenn daher weisere Manner auf 
der einen Seite die athletischen Kampfarten verachtlich machten; 
so empfehlen sie auf der andern das gemaBigte Ringen ais ein Mittel, 
das die Glieder und Muskeln starkę und die thierisclie Warme vermehre.

Das Ringen erforderte bei den Alten jedesmal Vorbereitung, 
welche bei den iibrigen Ubungen nicht stattfand. Der ganze 
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Kórper wurde von dem Alipten mit 01 gesalbt und bis zum Er- 
warmen gerieben. Die Absicht dieser Operation war verschieden. 
Nach Lucian geschah es theils, um die Haut zaher und geschmei- 
diger zu machen. Wir gewóhnen, sagt er, den Kórper an Hitze 
und Erost, dann reiben wir ihn mit 01, um ihn desto geschmei- 
diger zu machen; denn abgeschmackt ware es, wenn man glauben 
wollte, dass todtes Leder zwar durch Einschmieren zaher und dauer- 
hafter wiirde, aber die lebendige Haut nicht. Theils, um den 
Kórper schlupfriger zu machen. Hatte man diese Absicht, so ge
schah dann auch das Ringen auf schlammigem Boden, mitten im 
Kothe. Hierdurch kam der Vortheil auf die Seite dessen, der ent- 
weichen wollte und sein Oegner hatte beim Festhalten desto mehr 
Schwierigkeiten zu iiberwinden. Umgekehrt aber bestreute man 
sich zu andern Zeiten nach dem Salben mit staubigem Sande 
und rang auf sandigem Boden, um das Entschliipfen desto schwerer 
zu machen. Dann fragt sichs, warum man in diesem letzten Falle 
sich erst schliipfrig machte und dann doch den Sand zum Gegen- 
mittel gebrauchte. Ich glaube, dass bei beiden Arten das 01 noch 
in einer ganz andern Absicht, namlich dazu angewendet wurde, um 
die starkę und abmattende Ausdtinstung zu hemmen. *)

*) Das Salben mit 01 und das Bestreuen mit Staubsand finde ich hin 
und wieder ais Widerspruch betrachtet; namentlich in Hochheimers 
Systeme der griechischen Padagogik. Wenn man sich die Sache so 
vorstellt, dass man wirklich jene verschiedenen Zwecke dabei hatte, so fallt 
der Widerspruch sogleich weg. War das Ringen besonders aufs Entschliipfen 
angelegt, so geschah es ohne Sand im Kothe, geschah es aber in der beson- 
dern Eiicksicht sich festzuhalten, so bestreute man sich mit Sand und kampfte 
im Sande. Im Lucian sind beide Arten genau unterschieden und aus ihm ist 
diese Meinung gezogen.

Nach dieser Vorbereitung begann die Ubung selbst. Ein leichtes 
Betasten machte den Anfang, die Oegner drangten sich vor und 
ruckwftrts, sie wurden hitziger, sie stieBen mit den Kópfen gegen 
einander, bolirten sich von der Stelle, sie packten sich mit allen 
Kraften an, verdrehten sich die Glieder, schiittelten sich, wiirgten 
die Halse bis zum Ersticken, hoben sich mit umschrankenden 
Armen vom Boden u. s. w. Diese Art des Ringens liieB oplha traAi) 
weil sie im Stehen geschah. Sieger war derjenige, welcher seinen 
Oegner dreimal zu Boden warf. Eine andere Art geschah am 
Boden. Sie hieB avazAtvottak7). Man that hier alles, was beim auf- 
rechten Ringen gewohnlich war, in so fern ihm das Liegen nicht 
widersprach. Man warf sich dazu freiwillig nieder und wer zuerst 
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entkraftet wurde, verlor den Sieg und gab es durch Worte oder 
durch Ausstreckung eines Fingers zu erkennen.

Mit dem Ringen vereinigten die Athleten spaterhin den bar- 
barisclien Faustkampf, ziYp.txr]V, eine Ubung, die schon vor den 
Zeiten Trojas tiblicli war. Hierąus entstand die doppelte Kampfart, 
welche man Traptpomoy nannte, die von Athleten his zum hohen 
Grade getrieben, aber in den Gymnasien wohl schwerlich ais ein 
Theil der medicinischen Gymnastik angesehen wurde und werden 
konnte. Kein alter Arzt empfiehlt den Faustkampf in medicinischer 
Hinsicht. — Die Faustkampfer legten gleichfalls alles darauf an, 
ihren Kbrper recht fleischig zu machen, um die Sclilage des 
Gegners desto leichter ablialten zu konnen. Die geballte Faust war 
anfanglicli unbewaffnet. Nach und nach maclite man die schbne 
Erfindung, dass man wohl kraftiger damit zuschlagen konnte, wenn 
man eine metallene oder steinerne Kugel in die geballte Hand fasste. 
So entstand das Kugelgefecht (2®atpop.a/ta). Man gieng weiter, um- 
wickelte die Faust mit Riemen, besetzte die Riemen mit Eisen oder 
Blei. So wurden die Sclilage noch kraftiger. Die ganze Sache be- 
stand darin, den Gegner so lange auf eine geschickte Art zu schlagen, 
bis er niederstilrzte, oder sich ergeben musste. Faustkampfer 
fochten stets stelicnd, sie packten sich nie und warfen sich nie nieder, 
sondern schlugen blofi; die Ringen den aber durften nie schlagen, 
die Pankratiasten vereinigten Beides, sie rangen und schlugen. Ich 
iibergehe alles, was sich dartiber noch sagen liefie: fiir uns ist hier 
nichts Nutzliches.

Jetzige Ubung: — Das Wetter ist angenehm, die Luft mit 
starkender Friihlingskiilile gemischt, in allen Nerven und Muskeln 
der Jugend regt sich der Geist der Thatigkeit mehr ais jemals und 
hier und da sieht man einzelne, spasshafte Gefechte. Knabe und 
Knabe, Jiingling und Jiingling priifen unaufgefordert ihre Krafte 
an einander; nirgends eigentliche Erbitterung, iiberall Frólilichkeit. 
— Die natiirlichste Art des Ringens! Nur der strengste Orbil wird 
sie fiir unsittliclie Raufereien erklaren. Entfernt ihn von der Jugend, 
er ist zum Umgange mit ihr nicht gestimmt.

Konnte der Gymnast jetzt die Augen iiberall haben, um jeden 
kleinen Zwist, den bald dieser bald jener Zufall unter den Ringen- 
den endlich heiworbringen muss, zu verhiiten, und konnte er gleich 
zu gleich gesellen: so brauchte es weiter keiner besondern Veran- 
staltung. Allein dies ist bei einer nur etwas zahlreichen Gesellschaft 
junger, lebhafter Personen nicht mbglich. Jetzt ist es Zeit, ein 
formliches Ringen zu veranstalten.
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Er fordert sie auf: Wer will ringen? -— Allen funkeln die 
Augen. Ich! ich! — Wer sich seitwarts schleicht, den lasse er; 
denn die Sache soli mit Vergniigen geschehen, soli den Kórper 
tiben, ohne den Geist zu erbittern.

Das erste Paar tritt hervor, der Gymnast kennt ihre Krafte, 
er beurtheilt im Stillen, ob sie zusammen passen; sonst weifi er die 
Wahl umzukarten.

l

•>

Man gibt ein verabredetes Zeichen und der Kampf beginnt 
Jetzt zu seiner Besclireibung.

Ich habe schon mehrmals gesagt, dass wir unsere Knaben 
weder zu alten Athleten, noch zu neuen Raufbolden, sondern nur 
zu kraftvollen Jiinglingen und Mannern erziehen wollen; wir miissen 
folglicli alles Athletische aus dem jugendliclien Kampfe entfernen 
und nur das behalten, was auf eine unschadliclie Art den Leib 
starken und den Geist muthvoll machen kann. Das, was ich daher 
beschreiben werde, sind keine ernstlichen Schlagereien, sondern 
jugendliche Ubungen, die ich seit zwei Jahren genau unter- 
sucht und nicht nur ganz gefalirlos, sondern auch hóchst vortheilhaft 
gefunden habe.

Zwei Menschen fassen sich mit Handen und Armen fest und 
suchen sich zu i.iberwaltigen. Was hier geschehen kann, ist zu liand- 
greiflich, ais dass wir nóthig hatten, den dabei gebrauchten Kunst- 
griffen der Alten nachzuspahen. Unsere Jugend soli sich dabei auf 
keine grofie Kunst legen, sie verlasse sich mehr auf natiirliches 
oder nach und nach erlerntes Geschick und auf wahre Starkę.

Bei dergleichen Angriffen sind folgende Falle gewóhnlich; 
1. man drangt den Gegner zuriick: 2. man hebt ihn vom Boden; 
3. man wirft ihn nieder.

Hieraus bilde ich folgende Arten des Ringens:
1. Der leichte Kampf besteht bloB im Fortdrilngen des 

Gegners und es darf dabei nie niedergeworfen werden. Der regel- 
maBigste Griff besteht liiebei in einem Zusammenscliranken der 
Arme. Die Saclie ist so: die Gegner fassen sich wechselseitig mit 
den Handen an den Oberarmen fest und beginnen so das Drangen. 
In dieser Stellung haben beide vollkommen gleiche Vortheile, wenn 
sonst der Boden horizontal und gleichartig ist. Sie behalten diese 
Lagę nicht immer, A drangt sich mit der Seite seines Kórpers gegen 
B an und versucht alle Krafte, ihn von der Stelle zu bringen u. s. w. 
Das findet sich alles von selbst. Einen Hauptvortlieil gewinnt er 
aber tiber B, wenn er imstande ist, ihm in den Rticken zu kommen, 
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und seine Arme von hinten her zu fassen. In diesem Falle treibt 
er ihn mit Leichtigkeit fort und der Sieg ist sein. Um diesen 
Vortheil zu erlangen, gibt es zwei Mittel, namlich: A springt mit 
auBerster Schnelligkeit um B lierum und packt ihn von hinten, oder: 
er sucht den B schleunig herumzudrehen und ihn von hinten 
zu fassen. Beides ist bei ziemlich gleichmaBiger Starkę der Ringen- 
den wirklich schwer, jenes erfordert viel Schnelligkeit, dieses viel 
Kraft. Sicherer ist es, beides mit einander zu vereinigen, und es 
ganz unvermuthet anzuwenden.

2. Der halbe Karnpf. E rste Art: Die Hauptsache besteht 
darin, den Gegner zu umfassen, und ihn vom Boden, so viel es 
sein kann, aufzuheben. Wenn sich Beide wohl inacht nehmen, 
so dauert es lange, ehe einer den andern fasst, denn jeder thut 
alles Mbgliche, den Gegner abzuhalten, damit er ihn mit den Armen 
nicht umspanne. Der Anfang wird daher gewohnlich mit dem eben 
beschriebenen 1 e i c h t e n Kampfe gemacht; man drangt sich so 
lange vor und rilckwarts, bis sich Gelegenheit zeigt, den Gegner 
zu umfassen, und ihn dann aufzuheben. Der vortheilhafteste Griff ist 
der, wenn man den Gegner von hinten umfasst und ihn so fest- 
halt; weniger sicher ist es, ihn von vorn zu nehmen: denn er kann 
hier noch immer seine Hande gegen uns stemmen, den Leib ein- 
biegen und so entschliipfen, ehe er gelioben wird. Sehr vortheil- 
haft scheint es zwar, -die Arme des Gegners zugleich mit zu um
fassen, denn alsdann ist er wie eingewindelt; aber er kann sich 
dann auch leichter los machen.

Z weite Art: — Sie lauft fast auf dasselbe hinaus. A liisst 
sich von B freiwillig um die Mitte des Leibes fassen. B schlagt 
beide Arme und Hande um ihn und verschriinkt die Finger (faltet 
die Hiinde). So halt er ihn fest und A muss suchen los zu kommen. 
Dies wird er am besten dadurcli zustande bringen, wenn er seine 
Hiinde und Unterarme zwischen seinem Leibe und des B Armen 
durchsteckt und dann dessen Hiinde auseinander driingt. Macht 
sich A los, so ist er Sieger, im andern Falle ist es B. Diese Ubung 
ist zur Stiirkung aller Muskeln, besonders des Riickens sehr zweck- 
maBig. *)  — Ich kann diese beiden, hbchst unschuldigen Arten 
des Ringens 1 und 2 nicht genug empfehlen; sie entsprechen ganz 

*) Galen redet von dieser Ubung de Sanitat. tuend. Lib. II. Cap. 9. 
Robur partium tum exercet, tum firmat, siquis alterum complexus medium, 
aut etiam ipse medio comprehensus, manibus, digitisque pectinatim junctis, 
aut quem complectitur, absolyere se jubeat, aut ipse se a complectente solvat.
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vorziiglich dem, was wir unter Gymnastik verstehen und konnen 
auch da geiibt werden, wo kein weicher Boden ist.

3. und 4. Der ganze Kampf und der verdoppelte Kampf 
haben das Niederwerfen mit einander gemein. Dies kann auf 
sehr mannigfaltige Art geschehen. Alle jungen Leute finden das 
leicht von selbst, daher ist es unnbthig, hier besondere Handgriffe 
anzugeben.

Beide Arten beginnen etwa so, wie die beiden vorigen. Einer 
bemliht sich, den andern zu umfassen, um ihn dann niederzulegen, 
der andere ist in dem Augenblicke auf seiner Hut, um sich nicht 
fassen zu lassen ; beide verfahren unausgesetzt bald bloB vertheidi- 
gend, bald angreifend, bis einer das Ubergewicht iiber den andern 
erhalt und ihn niederwirft. So weit stimmen beide Arten vollig 
mit einander iiberein, vom Augenblicke des Niederwerfens aber 
werden sie auf folgende Art verschieden.

Beim ganzen Kampfe kommt es darauf an, den Gegner nicht 
wieder aufstehn zu lassen, sondern ihn so lange fest zu lialten, 
bis der Augenschein lehrt, dass er nichts mehr machen konne, oder 
bis er selbst sagt: genug! Um dies zu bewerkstelligen, wird so ver- 
fahren: A (der Sieger) muss den B am Boden auf dem Riicken zu 
erhalten suchen. In dieser Absicht kniet er so nieder, dass B zwischen 
seinen beiden Schenkeln und Knien liegt, zu gleicher Zeit halt er 
die Oberarme des B fest und drtickt sie an den Boden nieder. In 
dieser Lagę wird B nicht viel mehr machen konnen. Noch besser 
ist es, wenn A oberhalb des Kopfes seines Gegners niederkniet; 
ich meine so, dass er das Gesicht desselben verkehrt sieht, und 
in dieser Lagę die Oberarme des Gegners ergreift und sie nieder- 
driickt.

Fiir B ist im Falle, dass er niedergeworfen wird, nichts bessers 
zu thun, ais sich auf den Bauch zu bringen, auf Knie und Hande 
zu stiitzen und den reitenden Gegner so von sich herunter zu 
scliaffen.

Bei dem verdoppelten Kampfe kommt es bloB darauf an, 
seinen Gegner zwei bis dreimal niederzustrecken und es ist nicht 
nbthig, ihn am Boden zu erhalten.

5. Der zusammengesetzte Kampf ist von allen der 
schwerste; denn bei allen jenen Arten war das bestimmt, was 
geschehen sollte, jeder wusste, worauf der Gegner es anlegte, aber 
hier ist es nicht so. Alle vier Kampfarten vereinigen sich zur 
fiinften. Beide Ringenden legen es unaufhbrlich darauf an, sich 
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fortzudrangen, vom Boden zu heben, niederzuwerfen, am Boden fest- 
zuhalten, ohne dass der Gegner es weiB, was der Andere in diesem 
Augenblicke vorzunehmen willens ist; er muss folglich seine Acht- 
samkeit und Geistesgegenwart, sein Geschick, seine Kraft verdoppeln, 
um ihm die gehijrigen Paraden augenblicklich entgegen zu setzen. 
Wer zuerst ermattet, ist des Siegs verlustig.

V orsichts- und Ubungsregeln:
a) Der Boden sei weicher feuchter Rasen; noch weit besser 

ist tiefer Sand.
b) Die Ringenden legen vorher alle tiberfliissige Kleidung ab. 

Alle harten Sachen werden aus den Taschen genommen, Steine 
u. s. w. vom Kampfplatze entfernt.

c) Der Gymnast weiB die Ringenden zuvor in die Stimmung 
zu versetzen, die alle Erbitterung entfernt. Nichts ist leichter ais das, 
wenn man mit vernunftigen jungen Leuten zu thun und Achtung 
bei ihnen hat, wenn man zu dieser Ubung niemand nothigt, sondern 
bloB Freiwilligen Zutritt verstattet.

d) Die Ringenden treten einige beliebige Schritte auseinander. 
Der erste Angriff, welcher auf ein gegebenes Zeichen geschieht, 
sei nicht hitzig, _vielmehr nur ein bloBes Spiel mit den Handen, 
das darauf angelegt ist, den vortheilhaftesten Griff zu erhalten. 
Man balte strenge auf diese Regel, sonst prellen die Ringenden zu 
heftig gegen einander.

e) Es darf nie bloB am Zeuge, noch weniger an den Haaren, 
sondern immer nur am ganzen Leibe, oder seinen Gliedern angefasst 
und gehalten werden. Hals und Kopf bleiben, so viel ais moglich, 
verschont. StoBe und Schlage sind durchaus gegen die Gesetze 
dieser Ubung.

f) Uber die jedesmalige Entscheidung des Sieges finde ich noch 
folgendes hinzu zu setzen: bei dem leichten Kampfe muss das 
FortdrSngen so lange geschelien, bis der Gegner gar nicht mehr 
standhalten kann; bei dem h alb en Kampfe ist ein kurz es Auf- 
heben nicht genug, sondern der Gegner muss so vi511ig festgehalten 
werden, dass er nichts mehr machen kann. Beim ganzen Kampfe 
finde ich weiter nichts zu erinnern. Bei dem verdoppelten 
lasst der tiberwinder von dem Niedergestreckten sogleich Hand ab, 
wenn er liegt. Man gibt ein Paar Minuten Zeit, beide erholen 
sich und der Kampf beginnt vom Neuen wie vorher. Es kommt 
zum abermaligen Niederwerfen; liegt jetzt der Erste wieder: so ist 
der Sieg fiir seinen Uberwinder entschieden; im Gegentheile aber 
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ist Gleichgewicht da, und es kommt auf beide Parteien an, ob sie 
den Sieg jetzt theilen wollen, oder nicht. Im ersten Falle ist der 
Kampf geendigt, im zweiten wird er erneuert. Der Gymnast aber, 
welcher die korperliche Festigkeit beider, ihre Kampflust und den 
bisherigen Grad der Anstrengung kennt, entscheidet, ob es gleich 

» jetzt, oder zu einer andern Zeit geschehen soli. Durch den dritten 
Gang wird endlich dieser handgreifliche Process entschieden, und 
dem zweimaligen Uberwinder der Sieg zuerkannt.

g) Wer seinen Gegner niederwirft, ohne selbst niederzufallen 
oder auch nur mit dem Knie oder der Hand die Erde zu beriihren, 
ist sogleich Sieger.

h) Dass der Gymnast mit seiner ganzen Achtsamkeit zugegen 
sein miisse, brauche ich wohl nicht anzufiihren. Die im Kreis herum- 
steliende Gesellschaft macht das Publicum und zugleich das Tri- 
bunal. Sie ist’s, welche Beifall klatscht, aufmuntert, oder erinnert. 
Mehrheit der Stimmen entscheidet in streitigen Failen den Sieg.

6. Das Ringen um einen Apfel oder Stab. — Um besonders 
den Handen die Kraft zu verschaffen, sich fest zuzuschliefien, wird 
ein Apfel oder etwas ahnliches hinein gefasst. Einer macht den 
Yersuch, ihn dem Andern herauszuwinden. — Diese Gymnastik 
der Faust ist sehr alt; Milo iibte sie fleiBig, bald liefi er den Versuch 
machen, ihm die geschlossene Faust zu bffnen, bald nahm er einen 
Apfel in die Hand und bot sie zum Erijffnen dar. *)  — Will man 
die Arme etwas mit in Anspruch nehmen: so wShlt man statt des 
Apfels einen glatten, runden, 3 bis 5' langen Stab. Die Ent- 
scheidung des Sieges ist leicht abzusehen.

*) Galen de tuenda Sanitat. Lib. II. Cap. 9. malum puninicum, aut tale 
quippiam, manibus complexus, auferendum cuivus praebebat.

Hier sind wir am Ende des alten Funfkampfes. Die folgen- 
den Ubungen waren den Alten nicht alle ganz bekannt, aber mehrere 
derselben wurden doch gleichfalls in den Gymnasien gebraucht. Ich 
werde die dahin gehórigen Nachricbten nicht iibergehen.



XI. Abschnitt.

Das Klettern.

Unser Zógling soli Kraft in die Muskeln bekommen, er soli 
starkę Hande, Schenkel und Beine haben, auf hohen Standpunkten 
soli ihm nicht schwindeln, in bedenklichen Lagen, bei anscheinender 
Gefahr, soli er nicht muthlos werden. Sitzende Lebensart und 
Geistesanstrengung berauben uns friih dieser mannlichen Eigen- 
schaften; ais Jiinglinge und Manner scheuen wir abschtissige Wege, 
Schwindel uberfallt uns, wir sind da verloren, wo wir ais zarte, 
aber noch unverzartelte Knaben mit Frohlocken herumtanzten und 
vou Gefahr nichts ahnten. Uben wir den Knaben und Jiingling 
methodisch so weit hinaus ais móglich, so wird Nervenfestigkeit 
und muthvolle Unerschrockenheit sich bei ihm fixieren, er wird bei- 
des in das mannliche Alter hintiber bringen und, selbst bei lang 
unterbrochener Ubung, unwidersprechlich gewiss bei vorkommender 
Gelegenheit mehr davon aufzeigen konnen, ais der Mann, welcher 
ais Knabe verzartelt wurde.

Zur Starkung des Kórpers und des Muthcs und zur VergróBe- 
rung der wahrhaft ntitzlichen Fertigkeit, dieser und jener Gefahr, 
hauptsachlich bei Feuersnoth, auszuweiclien, ist das Klettern eine 
der vortheilhaftesten Ubungen, und sie ist, wenn man sie methodisch 
stufenweise lehrt, weniger gefahrlich, ais das Keiten oder Faliren.

Einer der ersten europaischen Arzte, welcher der deutschen 
Nation ganz vorziiglich Ehre macht, Frank, empfiehlt diese Ubung. 
„Das Baum- und Mauerklettern kann die korperliche Geschicklich- 
keit, und durch diese die Gesundheit der Knaben sehr befórdern. 
Die Natur scheint den Menschen, welcher seine Nahrung besonders 
auf hohen Fruchtbiiumen zu suchen hatte, urspriinglich zu dieser 
Ubung besonders gebildet zu haben: folglich muss solche auch fiir 
unsern Kórper von gewissem Nutzen sein. Ware es uns aber auch 
nur darum zu thun, dass sich so die Jugend mit manclierlei, im 
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gemeinen Leben nicht immer zu vermeidenden Gefahren, unter guter 
Aufsicht, bekannter machte, und die grofie Kunst: das Gleich
gewicht in allen Failen zu beobachten, dabei erlernte; so ware 
immer genug gewonnen. Fiir den gemeinen Burger und Bauernstand 
ist die Kunst zu klettern von noch ausgedehnterem Nutzen; die 
Kinder gewohnen sich in Zeiten an jede auch bedenkliche Stellung 
des Kbrpers, und kommen dadurch der so vielen Menschen bei 
der geringsten Gefahr zustofienden, oft tbdtlichen Krankheit des 
Schwindels zuvor. Der Soldat wird, ohne solche Geschick- 
lichkeit, in manchen Failen unbrauchbar, und hundert Menschen 
stiirzen im Herbste von Baumen den Hals ein, welche, bei mehrerer 
Ubung in dieser Sache, siclierer geworden waren.“*)

Wir suchen auf unserm gymnastischen Platze eine Baumgruppe. 
Eichen, Buchen u. s. w. jung und alt stehen hier dicht neben ein- 
ander und beschatten in ihrer Mitte ein angenehmes Pliitzchen. Wir 
widmen diese Stelle dem Klettern.

A. Elementariibungen. — Die Natur gab uns zum Klettern 
sehr sicliere, zuverl;issige Werkzeuge, namlich Hande, Arme, 
Schenkel und Beine. Wir miissen damit anfangen, sie zu starken, 
•ehe wir uns der Ubung selbst iiberlassen diirfen. Es geschieht zwar 
■schon durch mancherlei andere gymnastische Anstrengungen; fol
gende Ubungen zwecken aber ganz besonders darauf ab und sind 
nicht nur ais Voriibungen, sondern auch in mancher andern Hin- 
sicht, zur Priifung der Geduld und Standhaftigkeit und zur Ver- 
aclitung des Schmerzes sehr geschickt. Diese Eigenschaften des 
Mannes sind von grofiem Werte, und will man jede einzelne der 
in diesem Buche beschriebenen Ubungen etwas genauer examinieren: 
so wird man finden, dass die meisten ganz vorziiglich darauf ab- 
gezweckt sind. Allein dies bei jeder einzelnen naher auseinander 
zu setzen, wiirde mich zu weit geftihrt haben; auch darf der Schrift- 
steller seinen Lesern nie zu viel vorgreifen; dem Denkenden ist es 
ein Vergniigen, das selbst zu finden, was nicht gedruckt dastelit.

1. Ubung der Hande und Arme, oder das Anhangen 
um die Wette.

Vorrichtung: — Zwei Pfeiler sind, wie man an der 
Zeichnung 4 sehen kann, 12' bis 15' weit von einander senkrecht 
in dem Boden befestigt. Der eine steht 9' der andere nur 6 bis 
7' hoch hervor. Ein wenigstens 10 Zoll breiter Q,uerbalken rulit

') System einer medicin. Polizei. II. S. 644. 
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mit seinen beiden Enden bei xx in den Einfiigungen auf den Kopfen 
der Pfeiler, und zwar auf seiner hohen Kante. Seine untere Seite 
bei b b b ist etwa 4 Zoll, die obere bei a a a nur 2 ł/a Zoll diek, 
und diese obere Kante bei a a a ist abgerundet, damit die Hiinde 
beim Umfassen derselben durch scharfe Ecken nicht zu sehr leiden.

Die Ubung beginnt: Man setzt eine Bank unter den Quer- 
balken; die sich Ubenden treten darauf, die kleinern an die nie- 
drige, die groBern an die hohere Seite, und so erreichen beiderlei 
die gehbrige Hóhe, um den Balken iiber a a a mit gefaltenen Handen 
zu umfassen. Alle richten hierbei ihr Gesicht nach dem tiefer lie- 
genden Ende des Querbalkens. Auf ein gegebenes Zeichen heben 
sich alle, man nimmt die Bank weg; da hangen sie und halten ihre 
eigene Last. Das ist’s ja just, was man beim Klettern konnen soli. 
Es ist sehr gut, wenn der Gymnast diese Ubung nach der Uhr um 
die Wette machen lasst, und demjenigen den Sieg zuerkennt, welcher 
am langsten aushalt. Mit jeder Minutę wachst die Last, mit jeder 
der Schmerz in den Handen. Das Gesicht iiberzieht allmahlich eine 
Rothe, welche die Anstrengung herrortreibt. Jetzt entfaltet der Eine, 
dann der Andere, der Dritte die Hande und springt mit einem 
leisen Ah! zu Boden. Die Starkern und Hartem blicken lachend 
auf sie herab und bleiben noch. Interessant werden an diesen 
Letztern die Ziige der mannlichen Selbstilberwindung, der Ver- 
achtung des driickenden Schmerzes und der ansharrenden Geduld. 
Bis zur 6ten, 8ten Minutę dauert der Kampf, die Schwachern sinken, 
der Sieger folgt ihnen bald und gewinnt den Preis.

Es ist nicht immer nbthig, den Balken zu umfassen, die Hande 
konnen oft auch beide auf derselben Seite daran geschlagen werden. 
Ist durch haufiges Uben Hand und Arm allmahlich gestarkt: so er- 
schwert der Gymnast diese Ubung; man beginnt sie mit der recliten 
Hand allein und dann auch bald, und zwar weit haufiger, mit der 
linken. — Man bleibt auch nicht immer an dem erwahnten Balken, 
sondern wiihlt bald diesen, bald jenen niedrigen Baumzweig; oft ein 
horizontal gezogenes Seil. Den Alten war diese Art der Gymnastik 
nicht unbekannt: Galen erwahnt einer, in den Gymnasien iiblichen 
Ubung, vermoge welcher man ein Seil oder eine Stange ergriff und 
lange daran hangen blieb, ais einer sehr robusten und angreifenden 
Arbeit. *)

«) Si quis fune arrepto, aut etiam pertica, sublimis ex ea pendeat, ac diu 
teneat, robustum is validumque laborem exercet. De Sanitat. tuend. Lib. II. 
Cap. 9.
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Eine Abanderung dieser Ubung ist das Anhangen an einem 
Arme. Die Vorrichtung bleibt dieselbe. Man bildet durch Ein- 
biegung des Armgelenkes einen Haken nnd hangt daran um die 
Wette.

Von ganz anderer Art, aber zur Starkung der Hande, Arme 
und Schultern sehr beguem, ist das Stiitzen oder Heben auf 
beiden Han den. Hiervon wird im nachsten Absclmitte das Nó- 
thige vorkommen.

2. Ubung der Beine und Schenkel oder das Festhalten 
mit Beinen und Schenkeln. — Jede Ubung gewinnt durch ge- 
sellschaftliche Naclieiferung. Der Gymnast sammelt seine Zijglinge 
auf dem obigen Platze, tragt ihnen vor, was jetzt geschehen soli 
und sammelt sich so ein Corps Freiwilliger; denn diese sind in der 
Gymnastik immer die Willkommensten.

Es kommt darauf an, einen beliebigen, bald diinnern, bald 
dickern, bald glattsclialigen, bald rauhen Baumstamm mit FiiBen 
und Schenkeln so zu umschranken, dass man, auch ohne Anlegung 
der Hande, den Kbrper in jeder Hblie erlialte, ohne herabzu- 
rutschen. Dazu ist die Verschrankung der Beine, wie sie durch 
die Abbildung 5 angegeben ist, vollkommen passend und leicht zu 
erlernen. — Jeder hat jetzt seinen Stamm gewahlt, der Gymnast 
commandiert: greift an! und jeder umfasst mit Beinen und Armen 
den seinigen, rtickt etwas vom Boden ab hinauf und auf das Com- 
mandowort: die Hande ab! streckt jeder die Arme weit von sich 
und klammert sich mit den untern Gliedern am Stamme fest. 
Ubrigens geschieht die Ubung entweder nach der Uhr, oder auch 
so um die Wette.

Wenn der Anfanger diese Voriibungen, welche auch in der 
Folgę ais eigene gymnastische Ubungen beibehalten werden, erst zu 
einiger Fertigkeit gebracht hat, so wird jede Art des Kletterns 
dadurch ungemein erleichtert.

B. Das Klettern selbst. — Vorrichtung: — Die Anstalten 
dazu sind eine lange 4 Zoll im Durchmesser lialtende Stange, 
eine Strickleiter, ein schlanker Mastbaum, ein daumendickes 
Seil und fiir die Geiibten jeder Baum.

Hier eine nahere Erlauterung. Die meisten dieser Sachen 
sind in einer Maschine vereinigt, von welcher die 6. Abbildung eine 
Vorstellung gibt.

AA, AA sind zwei starkę in die Erde gerammte Saulen von 
16 FuB Hohe und dariiber, wie man will. Sie sind 10 bis 12 FuB

Gutsmuths, Gymnastik f(ir die Jugend. 10
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von einander entfernt; B ist ein Querbalken, der auf ihnen rulit. 
Hat man zwei gehórig von einander entfernte Baume, in dereń 
Gabeln sich ein Balken guertiber vollkommen sicher befestigen lasst, 
so braucht man die beiden Saulen nicht.

Unsere Instrumente sind an diesem Geruste befestigt: x x ist 
eine 3 bis 4 Zoll im Durchmesser haltende, noch mit ihrer natur- 
lichen Rinde versehene und daher rauhe Fichtenstauge; z z die 
Strickleiter, dereń Sprossen in den Stellen 1, 2 und 3 mit Sperr- 
hólzern versehen sind; y y das Seil, das vermittelst seines Ohrs 
den Querbalken umschlingt. Die Art der Befestigung dieser Saclien 
wird durch die Zeichnung selbst deutlicli. — Der obeu erwahnte Mast 
ist frei in den Boden befestigt, schlank, von seiner Rinde entblófit, 
glatt gehobelt, etwa 50 bis 60 FuB hoch. Eine schlanke Fichte 
ist dazu am bequemsten.

Ubung selbst: 1. Den Anfang macht der Gymnast an der 
obigen Stange xx; denn hier wird das Klettern am leichtesten, 
weil sie rauh und noch zum Umspannen mit den Handen diinn 
genug ist. Die Beine und die Schenkel werden ubrigens so dabei 
gebraucht, wie schon durch die 5. Abbildung angegeben ist. Jeder 
dilnne Baumstamm kann auch diese Stange vertreten. Nach und 
nach walilt der Gymnast dickere Stamme, bei denen das Umspannen 
mit den Handen unmóglich ist; hier mussen dann die Arme utnge- 
schlagen werden. Bald lernt der Zógling auf diese Art auch Baum- 
stamme hinanklettern, die er weder mit den FuBen, noch Armen 
ganz umspannen kann.

2. Das Klettern am Mast ist weit schwerer, denn die Flachę 
ist glatt, und der Baum mit den Handen nicht mehr umspannbar. 
Hier ist es durchaus nóthig, die Elementariibung 2 gut inne zu 
haben. Die Sache ist Ubrigens bekannt und diese Ubung in mehreren 
Gegenden Deutschlands und Europas ais Volksbelustigung gebrauch- 
licli. Vor wenigen Woclien kletterte einer meiner Zóglinge 50 FuB 
hoch an einem solchen Baume hinauf. Mit unbefangener Dreistig- 
keit umfasste er oben den Baum mit einem Arme, riss mit der andern 
Hand einige Bander und Blumen ab und streute sie ganz furchtlos, 
lange aus der schwindelnden Hóhe herabsehend, auf seine Gespielen 
herab. An dergleichen Baumstammen kann man das Klettern 
ohne Bedenken anstellen, denn derjenige, welcher noch dem Schwindel 
unterworfen ist, versteigt sich nie zu hoch; im Falle aber, dass einen 
Andern die Krafte verlassen, wird er nicht herabfallen, sondern am 
Baume herabrutschen.
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3. Etwas schwerer ist es schon, an der schlaff herabhangenden 
und unten gar nicht befestigten Strickleiter hinaufzusteigen. 
Die Kraft der Arme und Hande wird auBerordentlich dadurch ange- 
griffen. Sie miissen den sich stets riickwarts neigenden Kórper 
halten; ein bestandiges Schwanken, das dem Ungeiibten und Schwacli- 
lichen unfehlbar allen Muth benehmen und ihm Schwindel verursachen 
wiirde, kommt noch dazu und macht diese Ubung zu einer der wirk- 
samsten fiir unsern Zweck. *)  Ist die Leiter stark genug, so lasst 
der Gymnast 2 bis 3 auf einmal daran hinauf- und herabklettern 
und so lernen sie sich geschickt ausweichen. Mit Vergniigen sieht 
man dann oft den Einen vermittelst der Hande am einen Haupt- 
seile der Leiter schweben, bis der Andere in der Leiter voriiber- 
geklettert ist. Das Benehmen bei dieser Art des Kletterns ist leicht, 
denn es stimmt mit dem Ersteigen einer hólzernen Leiter ziemlich 
iiberein; da aber die Strickleiter perpendicular herunterhangt und 
da sie selbst so biegsam ist, so werden die Stufen, auf welchen die 
FiiBe ruhen, nach vorn liinaus geschoben und der obere Theil des 
Kórpers siukt aus der perpendicularen Stellung in eine schrUge Lagę 
riicklings liinaus; liierdurch fallt die ganze Last in die Hande und 
die Ubung wird so sehr erschwert, dass man so nicht hocli steigen 
kann. Um dies zu yerhiiten, fasst man mit den Handen stets an 
die beiden Hauptseile und halt den Kórper auf der Leiter immer, 
so viel ais móglich, nicht zusaminengezogen, sondern gestreckt und 
aufrecht.

4. Das Leiterklettern. — Zur Haltung des Gleichgewichts, 
zurVorsiclit in bedenklichen Lagen, auch zur Starkung der Hande 
und Arme ist diese Ubung bequem. Wir lehnen eine hólzerne Leiter 
an die Wand, Anfanger lernen ohne Furcht daran hinauf- und herab- 
steigen; dann wie auf einer Treppe, ohne die Hande zu gebrauclien, 
hinaufgehen, sich umdrelien und wieder so herunterkommen. Sie 
iiben sich, an der verkehrten oder hintern Seite derselben vermittelst 
der Hande und FtiBe hinaufzuklettern; der Gymnast erschwert 
ihnen diese Ubung, indem er den Gebrauch der FiiBe untersagt, 

*) Im Journal de Paris 1791. Num. 23'2 steht eine Stelle iiber die russische 
Gymnastik in einem Briefe aus Petersburg, wo diese tibungsart, de monter 
hardiment a des echelles de Cordes non fixóes par en bas, unter 
die faits prodigieux gereehnet wird. Das ist sie nun eben nicht. Ich sah 
erst vor kurzem einen 11-jahrigen Knaben, der an der Strickleiter nur erst seit 
kurzem geiibt worden war, 40 Stufen hinaufklimmen. Sie war unten nicht 
fest gespannt, sondern hieng frei durch die Luft herab und schwankte unab- 
lassig.

10*
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und ihnen vorschlSgt, ohne diese an der verkehrten Seite bloB ver- 
mittelst der Hande hinaufzuklimmen. In diesem Falle ist der 
Zógling genóthigt, sich an eine Sprosse zu hangen und mit wechselu- 
den Handen von einer Sprosse immer zur andern weiter fortzugreifen, 
indes sein Kórper perpendicular herunterhangt. Ein Anderer versteht 
die Kunst, an der hintern Seite hinaufzuklimmen, oben durch die 
Sprossen zu kriechen und auf allen Vieren, den Kopf unten, die 
FiiBe oben, die ganze Leiter herabzugehen. Hierbei hangte er 
vorsichtig einen FuB nach dem andern, wie einen Haken, iiber die 
obern Sprossen, indem die Hande abwechselnd von einer zur andern 
weiter herabgreifen. Ein Anderer, der die Gelenkigkeit seines 
Kórpers probieren will, windet sich wie eine Schlange zwischen 
allen Sprossen durch, von oben an bis unten hin. Ein Dritter steigt 
wie gewóhnlich die Leiter hinan, aber oben schwingt er sich um 
den einen Seitenbaum herum, fasst unterlialb in die Leiter und kommt 
so auf der verkehrten Seite wieder herab, bald mit, bald ohne den 
Gebrauch der FiiBe. Ein Vierter steigt bis in die Mitte, liier 
klammert er sich fest und lasst durch den Gymnasten die Leiter 
umdrehen, so dass ihre vordere Seite nach der Wand hin zu stehen 
kommt u. s. w. Diese kleinen Kunststiicke lassen sich nach und 
nach vervielfaltigen.

Eine Leiter von 11 Schuhen ist zu diesen Ubungen lang genug. 
Sie muss vollkommen sicher und fest gemacht sein. Der Gymnast 
muss die Hande immer bereit haben, den Anfanger zu unterstiitzen 
und zu halten. Da hier gewóhnlich nur ein Einzelner geiibt werden 
kann, so ist dies um desto leicliter.

5. Wir kommen zum einfachen Seile.*) Diese Ubung ist 
angreifender ais die bisherigen, denn hier ist keine Stufe, auf welcher 
der FuB ruhen konnte; aber dem ungeachtet wird es allen Knaben, 
welche an der Stange xx mit Leichtigkeit hinaufklimmen kónnen, 
sehr leicht, an dem Seile fast auf eben die Art hinaufzuklettern. 
Die einzige Schwierigkeit liegt darin, das Seil mit den .FiiBen so 
zu fassen, dass man dadurch einen festen Unterstiitzungspunkt ge- 
winnt. Knie und Schenkel haben hierbei gar nichts zu thun, sondern 
man verwendet dazu ganz allein das FuBgelenk. Man setze sich

*) Den Alten war diese Art von Gymnastik nicht unbekannt. Sie nannten 
sie to ota sjfotviou ava^pi^ao9ai per funem ascendere. Nach alten Gemmen 
waren die Seile am Boden befestigt und einigermafien straff. Galen erwahnt 
ihrer mit den Worten: si quis per funem, manibus apprehensum scandat, si- 
cuti in palastra pueros esercent, qui eos ad robur praeparant. — De Sanitat. 
tuend. Lib. II. Cap. 9.
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einrnal auf einen Stuhl und schlage die FiiBe bei den Kniicheln 
iibereinander, so bat man die ganze Haltung desjenigen, der mit 
Hilfe der FiiBe am Seile hinaufklimmt. Zwischen die beiden FuB- 
gelenke wird namlich das Seil gefasst und festgehalten, indes die 
Hiinde am Seile weiter hinaufgreifen, hierauf zieht man, an den 
Handen hangend, auch die FiiBe weiter herauf, fasst damit von 
neuem und klettert wiederum mit den Handen weiter. Ich wiisste 
weiter nichts hierbei zu erinnern, doch gebe ich noch folgende Vor- 
sichtsregeln:

a) Das Seil sei hinlanglich dick, damit die Hande nicht zu 
sehr iiberschlieBen, und ziemlich rauh, damit sie nicht rutschen. Es 
wird fiir Anfanger nur etwa 8' hoch an einem Baumzweige be
festigt.

b) Beim Herunterklettern muss Hand um Hand abgesetzt werden, 
wie beim Heraufsteigen, denn wenn man mit den Hiinden daran 
heruntcrrutscht, so werden sie verbrannt und beschadigt.

c) Das Seil darf wegen der Reibung beim Herauf-, aber ganz 
besonders beim Herabsteigen nicht zwischen den Beinen gelialten 
werden, um eine schadliche Reibung zu vermeiden, sondern wie oben 
gesagt ist, zwischen den FuBgelenken. — Dass der Gymnast auf 
die bestiindige Haltbarkeit des Seils zu sehen habe, versteht sich 
von selbst. Seine Lange ist etwa 35'.

Fiir den geschickten Knaben ist das Bisherige bald sehr leicht.
Nun dann, so lasst uns es ihm erschweren, denn nur durch die 

Besiegung der Beschwerden wird er taglich stiirker und kraftroller. 
Wir legen ihm das Problem vor, ob es wohl móglich sei, ohne den 
Gebrauch der FiiBe, bloB durch die Kraft der Hande und Arme am 
Seile hinaufzuklimmen. Die Sache ist schwierig, aber der Gym
nast weiB ihm alle Zweifel auszureden; er erinnert ihn an die erste 
Voriibung, bei welcher der Kórper mehrere Minuten durch die Hande 
schwebend gebalten wird, er zeigt ihm die Ahnlicbkeit zwischen 
di esem und jenem Falle; er sagt ihm, dass ein gesunder, nicht 
kraftloser Mensch mit einer Hand ohne viel Miihe ein Gewicht 
aufheben konne, das der Schwere seiner Person gleichkommt, dass 
man ja auch beim Anhangen mit einer Hand die Last des ganzen 
Kórpers trage. Es kommt zu Versuchen. Sie schlagen anfangs fehl, 
jede einzelne Hand, besonders die linkę, ist noch zu kraftlos, den 
Kórper so hinaufzuziehen, dass die rechte Hand iiber jene hinauf
greifen kann. Aber der Gymnast nimmt sich anfangs seiner an, er 
untersttitzt den Kletternden durch Unterlegung der Hand und macht 



150

es ihm dadurch leichter, sich mit einer Hand am Seile zu halten, 
indem die andere weiter hinaufgreift. Er verweist ihn von neuem 
und oft zu der Ubung des Anliangens mit einer, besonders mit der 
linken Hand. Nach langem Uben wird so endlich das Ziel erreicht, 
aber es dauert oft viele Monate. Ich kenne einige, die mit vieler 
Leichtigkeit herauf- und herabklettern. Diese Ubung ist eine der 
schonsten und zweckmftBigsten zur Starkung aller Muskeln der Brust, 
und der Arme und Hande, sie ist ein wahrer Probierstein der Krafte 
dieser Glieder, und gibt den Zuwachs auf eine sehr sichere Art an.

Die Jugend liebt Veranderungen; nichts reizt sie so sehr, sich 
bei diesen Ubungen anzustrengen, ais das Neue in denselben. Der 
Gymnast wird daher fiir Mannigfaltigkeit sorgen miissen. Er steht 
eines Tags in sclieinbar tiefer Betrachtung.

Warum? fragen alle: — Wir treiben diese Ubung, um uns 
stark zu machen. Aber gesetzt, wir miissten sie einmal gebrauchen, 
weil Gefahr uns zwMnge; wir waren schon lioch geklettert, den 
Handen entwischte die Kraft, wie dann ? — sollen wir wieder lierab- 
steigen ? oder gar herabfallen ? Das dtirfen wir nicht und herauf 
kónnen wir nicht. Wie nun?

Ei nun, wir miissen uns so lange festhalten, bis wir uns wieder 
erholt haben, ruft ein kleiner Uniiberlegter. — Gut, aber wie 
sollen wir das, ohne die Kraft der Hande dabei ferner zu verwenden ? 
— Alle sinnen darauf, und finden endlich, man miisse sich dann 
im Seile so verstricken, dass man ganz bequem von ihm ge- 
tragen werde. '

Alles drangt sich heran, den Versuch zu machen, man lasst den 
Geiibtesten hinzu, und nach einigen Versuchen bringt er das Kunst- 
stiick also heraus: Er klettert bis zu einer maBigen Hólie. Hier macht 
er Halt. Er wickelt vermittelst des einen FuBes das Seil 2- bis 
4mal um den andern FuB (Fig. 7) und fasst das Zusammengewickelte 
zwischen beiden FiiBen fest. Die hierdurch zwischen dem Seile und 
den FiiBen entstehende Reibung widersteht dem ganzen Gewicht des 
Kórpers. Jetzt tritt er darauf und ruht wenigstens schon um ein 
gutes Theil. Aber er will mehr, er will ganz bequem ruhen. In 
dieser Absicht klettert er mit den Handen tief herab, lialt sich hier 
mit der einen, neigt sich herab, und ergreift mit der andern Hand 
den Theil des Seils, welcher unter den FiiBen zu Boden hangt, bei 
a, richtet sich wieder auf und schlingt dieses Ende einige belie- 
bigemal kreuzweise um die Schultern, die Hiiften und um das Seil 
selbst, bis er fest genug verstrickt ist.
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Eines Tages begibt sich die jungę Gesellschaft auch unter die 
Baumgruppe, um zu klettern, Seil und Strickleiter werden dahin ge- 
tragen; aber sieli da! bose Buben aus der Nachbarschaft haben die 
hblzerne Leiter weggetragen, vermittelst welcher man die hanfenen 
Sachen oben am Querbalken gewbhnlich befestigte. Also klettern 
wir nun heute nicht? — Wir klettern dennoch, erwidert ihr Fiihrer, 
wenn ihr die Sachen ohne Leiter oben festmachen konnt. — Es 
drUngen sich zehn heran, um diesen Riihm zu haben. Man uber- 
legt und beginnt. Dem Geschicktesten wird die letzte Stufe der 
Strickleiter um die Schulter gehUngt, so klettert er die Siiule x 
hinan. Es kostet Anstrengung und Vorsicht, aber jene scheut er 
nie, diese besitzt er; so ist in wenigen Minuten die Leiter tiber- 
geworfen und angehangt; ein Zweiter ersteigt mit dem Seile die 
Strickleiter, wirft das Ohr so lang Uber, bis man es unten wieder er
reichen und das andere Ende hindurchziehen kann n. s. w. So war 
alles fertig. Man will nun nie wieder eine Leiter haben. Auf 
ahnliche Art wird alles wieder herabgenommen.

So darf der Gymnast oft nur Winkę geben, und alle sind voll 
Lust, sich anzustrengen und Beschwerden zu ubernehmen, zu welchen 
die Jugend nie willig genug gemacht werden kann.

Bald findet man eine bessere Methode, die Instrumente wieder 
abzunehmen. Ein kleiner Waghals hat sie erfunden. Er klettert 
die Saule x hinan, schwingt sich auf den Riicken des Querbalkens 
wie auf ein Pferd. Zuerst lost er die Leiter, dann riickt er weiter, 
liiftet das Ohr des Seils etwas, ruft, das herabliangende Ende fest- 
zuhalten. Man thuts. Jetzt schwingt er sich muthvoll vom Quer- 
balken herab und schwebt, sich am Ohr haltend, im vollen Ge- 
lachter da. So wie man nun das untere Ende des Seils nachlasst, 
so sinkt er langsam mit dem Ohre zu Boden. *)

*) Vielleicht ist dieser und jener meiner Leser hier schwindlig ge- 
worden. Ich kann aber versichern, dass ich dies Manover viele hundertmal 
habe machen lassen, ohne dass je Gefahr gedroht hatte, wenn ein vbllig Ge- 
iibter es unternahm. Man vergesse doch nie, was Ubung vermoge, und wie 
alle Gefahr ihr unterliege. Mit sechs geiibten jungen Leuten besuchte ich einst 
die Baumannshohle. Wir drangen bis in das Innerste. Viele halten dies fur 
sehi' gefahrlich, woher kam es wohl, dass jene jungen Leute nirgends die min- 
deste Gefahr finden konnten?

Man braucht diese Umstande nicht; es ist genug, am Seil hinauf- 
zuklettern, die Strickleiter zu Ibsen und sich am Ohr des Seils herab- 
senken zu lassen.
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a) Der Gymnast lasse dies ja nur von sehr Geiibten machen 
und iibe die Sache anfangs nur in einer Hóhe von 7 bis 8 FuB.

b) Beim Herablassen am Ohr des Seils darf ja nicht zu nahe 
an das durchlaufende Seil gegriffen werden, sonst leiden die Hande 
ungemein.

Eine andere, sehr leichte Abanderung kann noch auf folgende < 
Art mit dem Seile gemacht werden. Man befestigt es etwa 12 FuB 
lioch an einem Baume, und schlingt es 5 Schuh hoch an dem Stamme 
eines andern, etwa 10 Schritte von jenem entfernten, fest, so straff 
ais móglich. An diesem schrag herablaufenden Seile kónnen zur 
Abanderung noch drei Ubungen vorgenoinmen werden.

Der Kletternde ergreift das Seil, schwingt die Beine ebenfalls 
hinauf, so dass sein Riicken unterwarts herabhangt. In dieser Lagę 
klettert er mit den Handen immer hoher hinauf und lasst die Beine 
nachrutschen. Ebenso kommt er wieder herunter. Diese Ubung 
ist sehr leicht. Schwerer wird sie, wenn man es ihm zur Pflicht macht, 
sobald er oben ist, den ganzen Kórper mit den Beinen herab- 
hangen zu lassen und mit den Handen am Seile wieder gleichsam 
lierabzuschreiten. Noch weit schwerer ist es, mit den Handen 
liinaufzugehen. Ich muss mich deutlicher machen. Der Kórper 
bleibt herabhangend an den Handen, aber die Ilande greifen wecli- 
selweise am Seile hinaufwarts; sie gehen gleichsam am Seile hinauf.

Nichts setzt die sammtlichen Muskeln des Kórpers mehr in 
Action ais folgendes: Das Seil wird horizontal zwischen zwei Baume 
gespannt. Man hangt sich mit den Handen daran, aber die FiiBe 
diirfen den Boden nicht beruhren. Die Wette ist nun, wer die 
Beine am haufigsten auf das Seil scliwitigen und sie oberhalb des- 
selben kreuzen kann. Man hat wirklich viel getlian, wenn man sie 
15mal hinaufschwingt.

Die bisherigen Ubungen am Seile und an der Strickleiter ver- 
dienen noch ganz besonders Empfehlung deswegen, weil sie bei 
Feuersgefahr von so grofiem Nutzen sein kónnen. Lernte die 
Jugend mit Fertigkeit und Vorsiclit klettern, so wiirde sie in der 
Folgę nicht oft genóthigt sein, drei Stock hocli dem Feuer zu ent- , 
springen, und sich unten zu zerschmettern. *)

Wir iibten bisher unsere Geschicklichkeit im Klettern an In- 
strumenten, auf dereń Festigkeit wir uns verlassen konnten, daher 
wenig, oder keine Gefahr. Ganz anders ist es aber auf Baumen; 

*} Hier bei uns in Schnepfenthal sind die Schlafsale mit Strickleitern 
versehen.
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die Zweige sind oft unsichere Stiitzen, die Natur der Holzart kommt 
in Betracht, daher verdient diese Art des Kletterns bei den An- 
fMngern ' genaue Wachsamkeit des Gymnasten. Das Hinaufklimmen 
am Stamme ist ganz gefahrlos, mit dem Ersteigen des ersten Zweiges 
wachst die Gefalir, so wie auf der andern Seite die Leichtigkeit 
der Ubung. Ich gebe folgende Vorsichtsregeln:

1. Der Gymnast lasst anfangs nur immer ganz niedrig klettern, 
so dass er die Bewegungen des Zbglings genau beobachten kann. 
Hier wird er bei ihm stchen und ihn vor diesem und jenem Zweige 
warnen, er wird ihm immer die wichtige Regel geben, sich beinalie 
ganz allein auf die Hande, weit weniger auf die FiiBe zu ver- 
lassen, weil sie gar zu leicht von den Zweigen abgleiten.

2. Er wird nicht zugeben, auf entlaubten Baumen zu klettern, 
weil hier die erstorbenen Zweige unkenntlich sind.

Unter diesen Umstanden wachst die Einsicht des Zóglings nach 
und nach mit seiner Gescliicklichkeit und mit seinem Muthe. Er 
geht bald von seinem Baume auf den nahestelienden, und so auf 
einer ganzen Reihe fort. Ist er am Seile gut geiibt, so klettert 
er nicht immer am Stamme hinauf und herab; sondern er fasst jeden 
hinlanglich starken, bis zum Erreichen herabhangenden Zweig und 
windet sich an demselben, so wie vorhin am Seile, mit den Handen 
hinauf oder herab.

Zum Vergniigen, oder vorziiglich um die Fertigkeit der Zbg- 
linge zu priifen, ftihrt sie der Gymnast bisweilen unter eine groBe 
Baumgruppe; er zahlt bis 15, und indes muss jeder an einem 
Baume so weit hinaufgeklimmt sein, dass er von der Ruthe des 
Gymnasten nicht mehr erreicht werden kann. Alle strengen sich, 
unter vielem Gelachter, ganz vorziiglich an, um der Ruthe zu ent- 
gehen • sie denken sich unter ihr ein reiBendes Thier, das sie ver- 
folgt. Wer nicht flink genug ist, wird erreicht, und biiBt durch 
einige spasshafte Schlage.

Nach diesen und andern gymnastischen Ubungen, die den Muth 
des jungen Menschen starken, zur Vorsicht auleiten, in Haltung 
des Gleichgewichts tiben, wird er uberall zu Hause sein, er wird 
rerworrene Stein- und Holzhaufen iibersteigen, schroffe Anhbhen 
hinauf- und herabgehen, ohne zu schwindeln, Felsen erklimmen 
u. s w.



XII. Abschnitt.

Haltung des Gleichgewichts oder Balancieren, nebst einigen 
damit verbundenen Ubungen.

Das Tanzen auf straffem Seile ist schon in den Zeiten der 
Griechen, wo es allgemein bekannt war, zu den bettelnden Kiinsten 
herabgesunken. Wir sehen es, ob es gleich unser Erstaunen erregt, 
mit Verachtung an, indem wir die Sittlichkeit dieser Kunst nach 
dem sittlichen Charakter der Tanzenden beurtheilen Mit welchem 
Rechte, kann nicht zweifelliaft sein. Eine Kunst, welche die Ge- 
wandtheit des menschlichen Kórpers so sehr ins Licht setzt, dass 
sie uns zum Bewundern hinreiBt, verdiente mehr Schatzung. Wir 
diirfen sie nicht ganz zur korperlichen Erziehung heriiberziehen, weil 
ihre Erlernung zu viel Zeit erfordert; aber nachahmen konnen wir 
sie lassen, um der dadurch erreichbaren, ungemeinen Gewandtheit 
des Kórpers einigermaBen nachzueifern.

Wir mógen unsern eigenen Kórper im Gleichgewicht zu er
halten suchen, oder irgend einen fremden Kórper, der stets den 
Umsturz droht, vermóge unserer Hand balancieren, so wird dazu 
immer schnelle, wohlbereclinete Bewegung und Biegung, geschickte 
Haltung und Schnelligkeit des Kórpers erfordert; die Dreistigkeit, 
Gegenwart des Geistes, das AugenmaB werden geiibt und der 
Kórper erhalt nach und nach die Fertigkeit, durch einen geschickten 
Sprung dem Fallen zu entgehen. Dies waren einige sehr betracht- 
liche Vortheile, welche diesen Ubungen besonders eigen sind. Nicht 
weniger leisten sie aber zur Erreichung des allgemeinen Zweckes, 
warum Gymnastik so sehr empfohlen zu werden verdient, zur 
Starkung der korperlichen Gesundheit und Kraft, zur Belebung der 
Thatigkeit u. s. w. Jedoch zur Sache.

A. Das Balancieren unseres eigenen Kórpers.
1. Das Stehen auf einem Beine. — Ich nehme diese 

Ubung voran, weil sie ais Elementariibung gleichsam den Eingang 
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zu den folgenden macht. Sie ist leicht, und alle Beschadigung ist 
dabei unmóglich. — Der Gymnast lasst seine Zóglinge Front machen, 
jeder steht einen sehr starken Schritt vom andern entfernt. Nach 
Commando heben alle entweder das rechte oder linkę Bein auf und 
bleiben so um die Wette stehen. Dies scheint sehr uninteressant; 
ich kann aber versichern, dass die dabei sehr nbthige Geduld und 
Ausdauer ein Schauspiel gewahrt, welches dem Beobachter nicht 
gleichgiltig sein kann; man sieht Knaben zu halben Stunden so 
stehen. — Zwei bis drei erhalten endlich den Sieg. Man Stelle 
sich lange auf ein Bein und bemerke die Anstrengung aller Muskeln 
desselben, so wie des Schenkels, so wird man sich auch von dem 
physischen Nutzen dieser Ubung uberzeugen. Dass die Beine in 
der Folgę der Cbung gewechselt werden miissen, ergibt sich von 
selbst. — Jetzt hebt der Gymnast an, die Sache mannigfaltiger 
zu machen. Er stellt sich vor die Front und macht es vor, was 
die Knaben thun sollen, oder commandiert es durch Worte. Ich 
brauche das, was geschieht, nur kurz anzudeuten, denn jeder wird 
es sogleich verstehen. Sie stehen auf dem linken Beine und ver- 
richten dann folgendes: Sie halten das rechte Bein im Knie ge- 
bogen, an die linkę Wadę, strecken es bald vorn, bald hinten, bald 
rechts, bald links, so viel ais móglich, aus; sie legen es aufs linkę 
Knie, hinten ins Kniegelenk. Sie fassen mit der rechten Hand 
den Absatz des Schuhes und halten so den rechten FuB; sie thun 
dasselbe mit der linken Hand, und beides bald von vorn, bald von 
hinten; sie ergreifen ebenso, bald mit der rechten, bald mit der 
linken Hand, die rechte FuBspitze, bald von hinten, bald von 
vorn. Sie lesen alle einige Zeilen, jeder aus einem Buche, 
welches er aufs Knie legt; sie schreiben auf eben die Art. — 
Bei allen denjenigen Abanderungen, wobei die Hande nicht mit 
Zugreifen bescliaftigt sind, werden sie, bald riickwarts in die Seiten 
gestiitzt, bald vorn iibereinander geschlagen, bald auf den Kopf 
gelegt u. s w. — Oft holt der Gymnast einen ziemlich scliweren 
Stein oder einen Beutel mit Sand; er gibt ihn dem Fliigelmann 
und dieser reiclit ihn weiter, so geht er durch die ganze Front 
von Nachbar zu Nachbar. Da er, theils durch seine Schwere, theils 
durch das ausgestreckte Seitwiirtsreichen, starken Einfluss auf das 
Gleichgewicht der Personen erhalt, so erschwert er das Balancieren. 
Oft wird der Beutel nicht zugereicht, sondern zum Auffangen von 
Nachbar zu Nachbar geworfen. Diese Ubung ist noch schwieriger, 
und man sieht gemeiniglich bald diesen, bald jenen das Gleich
gewicht verlieren.
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Oft lasst der Gymnast die Zoglinge in dieser Stellung die Ober- 
kleidung ablegen und wieder anziehen u. s. w. Diese Ubungen 
konnen von Jedem noch mit andern vermehrt werden. Vorztiglich 
schon sind aber noch folgende, die ich zum Beschluss liinzufuge. 
Die Zoglinge ergreifen die rechte FuBspitze und kiissen sie bald 
von vorn, bald von hinten. Es muss moglich sein, nach und nach 
auch ohne Anlegung der Hande dasselbe zu thun, dazu gchórt aber 
sehr friihe Ubung. Ferner: die Zoglinge strecken nach Commando 
das rechte Bein grade vor sich aus, und setzen sich, ohne Auf- 
stutzung der Hande, welche ebenfalls nach vorne hinausgestreckt 
werden, an den Boden ganz langsam nieder, ohne mit dem recliten 
FuBe die Erde zu beriihren, und zum Beschlusse stehen sie ebenso 
wieder auf, ohne von ihrer Stelle zu weichen. — Herr Villaume 
wtinscht in seiner Abhandlung iiber die Bildung des Kórpers, *)  dass 
man den Kindern nie erlauben mochte, die Stiefeln im Sitzen, odei- 
unter Haltung an einem Gegenstande auszuziehen. Ich stimme ihm 
nicht nur vbllig bei, sondern glaube auch, dass kein einziges Kleidungs- 
siilck im Sitzen oder Aufstiitzen angelegt werden sollte. Die 
korperliche Gelenkigkeit gewinnt dadurch iiberaus.

*) Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens. VIII, S. 442.
**) De tuend. Sanitat. II. Cap. 10. Est autem mTuXtCetv, si quis summis 

pedibus ingrediens, tensas in sublime manus, hanc antorsum, illam retrorsum, 
celerrime moveat etc.

Von den soeben beschriebenen Ubungen finde ich bei den 
Alten fast nichts; aber etwas Ahnliches, namlich das mtoKiCsty der 
Grieclien, beschreibt Galen. **)  Man trat auf die auBersten FuB- 
spitzen, streckte die Hande und Arme iiber dem Kopfe weit hinaus 
und bewegte sie, um das Gleichgewicht zu erhalten, bald nach vorn 
bald nach hinten. Um nicht umzufallen, geschah diese Ubung 
immer nah an einer Wand, an welcher man sich allenfalls anhielt. 
— Ehe mir diese Stelle im Galen vorkam, sah ich diese Ubung 
von einem hiesigen Zoglinge, ais ein Stuckchen seiner eigenen Er- 
findung, machen. Er stellte sieli auf die SuBersten FuBspitzen, nicht 
bloB auf die Zehen, sondern auf die Spitzen der Zehen, so dass 
die FuBsohle perpendicular stand, und gieng so, unter Bewegung der 
Hiinde, vorwarts. — Dies wenige aus Freundschaft fiir die Alten.

2. D a s Bal a n ci e r en au f derKante eines Brettes. In 
der Folgę fiihrt der Gymnast seine Zoglinge zu einem 10 bis 12 FuB 
langen Brette, das auf der hohen Kante am Boden befestigt ist. 
Die obere Kante, auf welcher gegangen werden soli, ist nur einen 
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kleinen FuB hoch vom Boden entfernt; Niemand kann folglich durch 
Fallen beschadigt werden. Hier versuchen es die jungen Gymna- 
stiker um die Wette, sich, auf einem FuBe stehend, im Gleichge- 
wichte zu erhalten. Die Sache ist mit Gelitchter verbunden und 
gewahrt daher Vergniigen. Dasselbe Brett wird auch gebraucht, 
um dariiber hinzugehen, wie der Seiltanzer iiber sein Seil. — Regel: 
die FiiBe miissen beim Gehen stark auswiirts gesetzt werden.

3. Das Balkengehen. — Vorrichtung: Eine ganz un- 
entbehrliche Maschine unseres gymnastischen Platzes ist durch die 
8. Abbildung vorgestellt. Die Hauptsacbe davon ist ein horizontal 
liegender, ganz runder Fichtenstamm AB von etwa 64 FuB Lange. 
In dem, stark im Boden befestigten, Pfeiler C ist sein dickes, ais 
Zapfen zugehauenes Ende befestigt, so dass vermoge der durch- 
gebohrten Loch er 1, 2, 3 und eines dadurch gehenden eisernen 
oder hólzernen Bolzens (Nagels) es hoher und niedriger gestellt 
werden kann. Das Gestell D unterstiitzt seine Mitte, und auch hier 
kann der Balken, so wie in dem Pfeiler C, hoher und niedriger 
gestellt werden. Aber die Halfte x bis B bleibt schwankend. Von 
A bis x sind 28'. Seine oberste Flachę liegt gewóhnlich etwa 3' 
vom Boden. Alles ftbrige lehrt die Zeichnung auf den ersten Anblick. 
Der Boden umher ist am besten Sand oder Rasengrund.

Die Ubungen sind mannigfaltig. Ich werde von den leichteren 
zu den schwereren fortgehen.

a) Die ersten Anfanger, Kinder von 6 bis 7 Jahren werden, 
von dem Gymnasten an der Hand geleitet, tiber den noch niedrig 
liegenden Balken hingefiihrt. Die FiiBe miissen dabei stark aus- 
w a r t s gesetzt werden und man sieht auf guten graden Anstand 
des Kórpers. Die Kleinen gewólinen sich bald an diesen schmalen 
und am Ende schwankenden Weg; sie fassen nach und nach mehr 
Muth und lernen Haltung des Gleichgewichts. Um sie im geschickten 
Herabspringen zu itben, lasst sie der Fiilirer aufangs verabredet 
herabspringen, nach und nach gibt er ihnen mit der Hand unver- 
muthet einen gelinden Zug, so dass sie genóthigt werden, ganz 
unverhofft, herunterzuspringen. Alles dies geschieht, wie gesagt, 
unter der leitenden Hand des Fiihrers. Er wird diese Leitung 
nach und nach vermindern; wenn er anfangs den ganzen Arm des 
Gehenden fest fasste, so wird er ihn endlich nur noch an einer 
Fingerspitze fortfiihren, und zuletzt nur noch die Hand dem Gehen
den bloB vorhalten. So lernt der Anfanger endlich
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b) allein gehen; doch wird ihm der Gymnast immer noeli 
zur Seite bleiben, seine Kórperlialtung und die Setzung seiner FiiBe, 
worauf alles ankommt, beobachten, und im nbthigen Falle ihm 
helfen.

c) Hat er endlich eine vollkommene Fertigkeit erlangt, nicht 
bloB mutbig und voll Anstand iiber den Balken wegzugelien, 
sondern auch mit vblliger Sicherheit, in jeder Lagę bei verlorenem 
Gleichgewicht herabzuspringen, ohne zu failen, so erschwert ihm

d) der Gymnast das Gehen, indem er ihm Hindernisse, z. B. 
Steine auf den Balken legt, oder ihm eine Ruthe vor die FiiBe 
lialt, tiber die er schreiten muss, oder endlicli, indem er bei B den 
Balken in eine schwankendere Bewegung setzt, ais er von selbst 
erhalten wiirde.

e) Bis jetzt wurde immer nur noch von A bis zur Spitze B ge- 
gangen und dort herabgesprungen. Nach und nach halt man den 
Gehenden an, sich auf der Spitze umzudrehen und nach A zuriick- 
zubalancieren. Es versteht sich, dass man ihn vorher mehrmals 
auf den dickeren Stellen des Balkens hat umdrehen lassen.

f) Das Gehen ist nun bis zur vollkommenen Sicherheit gelernt, 
es kostet keine Schwierigkeit mehr; aber der Gymnast sorgt fiir 
eine neue, er lasst riickwarts gehen, ich meine das Gesicht nach A 
wenden, indem nach B gegangen wird.

Hat man dies erlangt, so kann man sich begniigen; Vielen 
mochte es nicht nijthig scheinen, ihren Kindern eine gróBere Fertig
keit im Gehen auf schmalen Fliichen beizubringen. Ich aber wiinschte, 
dass man weitergienge, und schlage daher noch folgendes vor: Es 
wird bei manchen zwar Lacben erregen, allein dies wird mich nicht 
ablialten, das zu sagen, was ich, meiner Einsicht nacli, fiir gut und 
zweckmaBig halte. Das Seilgehen halte ich unter gehórigen Abande
rungen fiir unendlich weit sicherer und schoner ais das Gehen auf 
dem Balken; wenn daher Ilerr Villaume *)  die Frage aufwirft: 
ware es nicht gut, auf dem schlaffen und gespannten Seile gehen 
zu lernen? so antworte ich, in Riicksicht auf das gespannte Seil, 
sehr gerne ja!

*) Am angef. Orte. S. 441.

Das Gehen auf einem Seile, so wie es gewóhnlich von Kiinstlern 
getrieben wird, erfordert aber zu viel Zeit und ist halsbrechend; 
kónnen wir beide Hindernisse wegrMumen, so sehe ich nicht ein, 
warum man jungę Leute an einer niitzlichen Sache hindern wollte, 
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die sie so gern fiir sieli naclimachen, weil sie ihnen Vergniigen ver- 
ursacht.

Die Stelle sei tiefer Sandboden; das Seil nicht wie gewóhnlich, 
sondern statt seiner spanne man einen liandbreiten, starken 
Gurt aus und zwar nur 2 bis 21/2 Schuh vom Boden. Unter diesen 
Bedingungen ziehe ich das Seilgehen dem Balkengehen durchaus 
und in jeder Riicksicht, sowohl auf die dadurch zu erlangende Ge- 
schicklichkeit, ais auf Vermeidung der Gefahr bei weitem vor, ob 
ich gleich diese Ubung nie selbst veranstaltet habe. Durch die ge- 
ringe Hohe weicht man der Gefahr des starken Fallens vollkommen 
aus, und durch die Breite des Seiles wird die Ubung in Riicksicht 
auf Zeit hinreichend abgekiirzt. Ein so breites Seil lielie sich am 
besten aus drei bis vier daumendicken Seilen, die der Seiler gurten- 
maGig mit diinnen Schniiren zusammenverbande, verfertigen. Die 
ganze ubrige Maschinerie beim Aufspannen, sowie die Ubungen 
selbst, die sich darauf vornehmen lassen, sind bekannt. — Ich komme 
wieder zum Balken zuriick.

Vorsiclitsregeln:
a) Es ist schlechterdings nótliig, beim Gelien auf demselben 

die FiiBe auswarts zu setzen.
b) Schuhe mit hohen Absatzen sind hier, sowie bei vielen 

anderen Ubungen nicht bequem. Am besten sind Schuhe ganz ohne 
Absatze (Escarpins), weil sie nie zum Fallen Anlass geben. Bei 
sehr trockenem Wetter sind die FuBsohlen und die Oberflache des 
Balkens zu glatt, dann gebrauclie man Kreide.

4. Um die richtigere Haltung und Gelenkigkeit des Kórpers, 
den Muth und das Gescliick im Herabspringen und Fallen, Fertig- 
keiten und Eigenschaften, die schon durch das bloBe Gelien auf 
dem Balken in ansehnlichem Grade geiibt wurden, noch mehr zu 
erweitern und zu vervollkommnen, sind noch andere Ubungen auf 
dem Balken zu empfehlen iibrig, die zu dem schónsten Theile der 
Gymnastik gelióren. Dahin gehórt:

a) Das Hinaufschwingen auf den Balken. Es ist ziemlich 
leicht, sich auf irgend einen Gegenstand, der uns selbst bis an die 
Brusthóhle reicht, z. B. auf einen Tiscli, oder auf den vorhin be- 
schriebenen Balken zu schwingen, wenn man einen Vorsprung 
(siehe Seite 110) nimmt, in demselben Augenblicke beide Hiinde 
darauf stiitzt, und so den unteren Theil des Kórpers liinaufschnellt. 
Auf eben die Art lasst sich mit Leichtigkeit iiber Tisclie und andere 
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Gegenstiinde wegsetzen. Wir wenden dies auf den Balken an. — 
Anfangs hob man die Kleinen darauf, sie lernten auch wohl selbst 
darauf klettern so gut sie konnten; dies wird fernerhin nicht mehr 
erlaubt, sondern man lasst sie auf obige Art ordentlich hinaufvolti- 
gieren. Hier muss erst jeder einzeln geiibt und dabei von dem 
Gymnasten vor dem Fallen geschtitzt werden; dann geht die Sache, 
sowie auch bei den nachstfolgenden Ubungen, genau nach Commando 
und sie gewahrt dann nicht nur einen wirklich allerliebsten Anblick, 
sondern erweckt zugleich die ptinktlichste Activitat. Eben deshalb 
ist sie sehr zu empfehlen. Ich will so genau und deutlich beschreiben 
ais moglich.

Auf die Worte des Gymnasten : St ell t euch! richtet euch! 
formieren etwa 6 bis 7 auf der linken Seite des Balkens, das ist 
auf der Zeichnung jenseits desselben, von A bis etwas iiber x hinaus 
eine Front einen Schritt vom Balken abwarts. Der Gymnast selbst 
steht auf dieser Seite ihnen im Gesichte. Er commandiert weiter: 
Sitzt auf! Dies sind bloB Worte, um Achtsamkeit zu erregen.— 
Mit dem Aufheben seiner Hand heben alle den rechten Arm auf; 
er winkt niederwarts, und alle schlagen in eben dem Augenblicke, 
indem sie einen kleinen Vorsprung vorwarts bis zum Balken thun, 
mit den Handen darauf und schwingen vermittelst dieser Stiitzen 
das rechte Bein so iiber ihn hiniiber, dass sie ihn wie ein Pferd 
unter sich haben. Der Gymnast sieht iiberhaupt darauf, dass sie 
bei diesen Bewegungen die riclitige Stellung eines Reiters beobachten 
Zur Abwechslung wird diese Ubung oft mit mehr Heftigkeit gemacht. 
Die Zoglinge stellen sich dann 6 bis 8 Schritte vom Balken ab, 
nehmen von hier einen starken Anlauf, einen noch lieftigeren Vor- 
sprung, und schwingen den unteren Kbrper weit hóher iiber den 
Balken aufwarts ais vorhin. Je genauer dies alles nach dem Takte 
geschieht, um so schbner ist der Anblick. Will er dies Manóver 
mehrmals wiederholen lassen, so muss auch zum Absitzen commandiert 
werden. Sein Commandowort: ab! erregt bloB Aufmerksamkeit. 
Er winkt mit der Hand aufwarts, und jeder hebt beide Hande auf, 
er winkt nieder, alle schlagen mit beiden Handen vor ihren Platzen 
auf den Balken nieder, heben sich vermittelst derselben von ihren 
Sitzen scbnell auf, schwingen das rechte Bein wieder heriiber und 
springen so in ihren ersten Standpunkt vor dem Balken zuriick. — 
Bei diesen beiden Ubungen darf der Balken weder von den Beinen, 
noch Knien, noch weniger von dem Leibe des Zbglings beriihrt 
werden.
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b) Das Heben mit den Handen. Wir kehren hier zu dem 
Zeitpunkte zuriick, wo die Knaben in regelmaBiger Stellung wie 
Reiter auf dem Balken sitzen. Sie sollen jetzt vermittelst der Hande 
den ganzen Kórper heben und zwar genau nach Commando. Die 
Worte: hebt euch! erregen Achtsamkeit. Ihr Fiihrer winkt mit 
der Hand auf, und alle strecken rascli beide Arme tiber den Kopf 
hinaus; er winkt nieder, und Alle stiitzen die Hande vor sich auf 
den Balken nieder, und heben sich, so lioch sie kónnen, von ihren 
Sitzen auf. Da schwebt die ganze Gesellschaft. Oft geschieht diese 
Ubung um die Wette; wer sie am langsten aushalt, ist Sieger. Hier 
erblickt der Erzieher wieder die Merkmale mannlicher Anstrengung 
und Ausdauer. Bald fangt einer der Starksten an, vermittelst der 
Hande auf dem Balken fortzugehen und ein jeder alimt dies Ma- 
nóver nach.

Die Gesellschaft bleibt hierbei nicht stehen; denn der Gymnast 
gibt ihr zu erkennen, es sei sehr gut móglich, sich so lioch zu 
heben, dass die beiden FiiBe dicht hinter die Hande gestellt werden 
kónnen. Man versuchts, es erfordert Starkę der Arme und Schultern, 
der Brust- und Riickenmuskeln, es gelingt nach langem Uben und 
so entsteht

c) Das Aufsteben auf dem Balken. Hierzu geliórt viel 
Gelenkigkeit und Haltung des Gleicligewichts. Haben mehrere diese 
Fertigkeit erlangt, so geschieht die Sache nach Commando piinktlich 
und schnell. Hier sind die dazu nóthigen Befeble: Alle sitzen noch 
reitend. Der Gymnast commandiert: auf! um Achtsamkeit zu er
regen; er winkt mit der Hand auf, und alle heben beide Hande 
rascli wie vorhin; er winkt nieder und Alle schlagen die Hande vor 
sich nieder, stiitzen sich, geben den Beinen, iiberhaupt dem ganzen 
Kórper unterhalb der Schultern, einen Schwung aufwarts, so dass 
die FiiBe in der ersten Position dicht an den Handen auf den 
Balken zu stehen kommen. In demselben Augenblicke wird der 
ganze Kórper aufgerichtet und so stehen alle durch einen Wink auf 
dem Balken aufrecht. — Genau hiermit verbunden ist das Nieder- 
setzen auf dem Balken. Nach den Commando-Worten: setzt 
euch! werden die Hande, wie vorhin, auf einen Wink gehoben, 
dann auf den Balken gestiitzt, die Last des ganzen vorwarts nieder- 
gebogenen Kórpers daraufgelegt und auf dem Balken sanft nieder- 
gesenkt. Ich sagę mit allem FleiBe, es miisse sanft geschehen, um 
alles AnstoBen zu verhindern. Wer nicht imstande ist, den Kórper, 
auf beide Hande gestiitzt, im Gleichgewicht schwebend zu erhalten,

Gutsmuths, Gymnastik fiir die Jugend. 11
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der wird plótzlicli niederfahren, um die Haltung des Gleichgewichts 
zu rermeiden, folglich muss das Stiitzen und Gehen mit den Handen 
erst fleiBig geiibt und zu einer besonderen gymnastischen Ubung ge
macht werden.

Der Gymnast sinnt immer, wie ich schon oft gesagt habe, auf 
kleine Abanderungen, um die Fertigkeit seiner jungen Gesellschafter 
auf neuen Seiten auszubilden. Er erklart eines Tages, das Auf- 
stehen auf dem Balken, mit Hilfeleistung der Hande, so wie es so- 
eben augegeben ist, sei gar keine Kunst. Er halte es fiir moglich, 
die Hande iiber dem Kopfe zu falten und dennocli aufzustehen. 
Aller Aufmerksamkeit ist gespannt. Sie fangen an zu yersuchen, 
und ehe man sichs yersieht, ist folgendes ausgefunden.

Die Person setzt sich reitend, zieht beide Knie oben auf dem 
Balken fest zusammen, gibt dem yorwartsgebeugten Kórper einen 
Schwung nach vorn hin und richtet sich so auf, dass sie nun auf 
dem Balken kniet. Sie riickt liierauf das eine Knie vóllig auf den 
Riicken des Balkens hin, bałt sich darauf im Gleichgewicht, indes 
sie den andern FuB auf den Balken aufsetzt und darauf aufsteht.

Gut, ruft der Gymnast: aber ich weiB noch eine kiirzere, wie- 
wohl fiir diesen und jenen, der nicht gelenkig genug ist, schwerere 
Art. Man setzt sich reitend, zieht einen FuB so viel ais moglich, 
auf den Balken unter sich und steht auf demselben auf. Es wird 
an der platten Erde versucht, sich auf einem FuBe auf den Boden 
zum Sitzen niederzulassen und liierauf wieder aufzustehen. Es 
gliiekt. Man geht zum Balken und fiihrt es auch hier aus.

d) Das Hinaufspringen. Diese kleinen Kunststiicke sind 
gelernt, man hat gewetteifert, einen gewissermaBen angenehmen 
Anstand, Kraft mit Leichtigkeit verbunden, in Ausfiihrung zu 
bringen, und es ist gelungen. Man wtinscht nun mehr. Der Gym
nast hat langst auf etwas Neues gedaclit. Er legt das Problem vor, 
in einem Nu sich auf den Balken zu stellen, ohne ihn yorher liinger 
ais einen Augenblick zu beriihren, ohne sich erst reitend darauf zu 
setzen. Man sinnt und zweifelt an der Móglichkeit, und ehe man 
sichs yersieht, steht der Gymnast oben und gibt eine praktische 
Erktórung. Die Sache ist nicht schwer, aber nur fiir die groBten Schiller 
ausfiihrbar, man miisste denn fiir die Kleinem den Balken allemal 
niedriger machen. Man stellt sich einige Schritte vor den Balken, 
nimmt mit einem Anlaufe einen kleinen Vorsprung, stiitzt sich 
mit beiden Handen schnell auf die Oberflaclie des Balkens, liebt 
sich und setzt die FiiBe hinauf. so dass sie zwischen die beiden 
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Hande zu hen kommen. Nur die Geiibteren werden zur Ubung 
dieser neu Gymnastik zugelassen. Jeder wird einzeln vorgenom- 
men, und indem er von jener Seite des Balkens den Sprung hinauf 
macht, stellt sich der Gymnast auf dieser vor ihn, um ihm behilflich 
zu sein und ihn, durch Haltung an einem Arme, vor Schaden zu 
hiiten. Konnen es mehrere mit vollkommener Sicherlieit, so kann 
man sie auf ahnliche Art, wie oben, hinaufcommandieren. Leichter 
ist es, diese sehr hiibsche Ubung zuerst an einem Tische vor- 
zunelimen.

e) Das Ausweichen. — Durch die bisherigen Ubungen wurden 
die Zóglinge bis zum Stehen auf dem Balken gebracht. Sie sind diesen 
schmalen Standpunkt schon langst so gewohnt, dass sie sich, durch 
Versetzung der FiiBe, mit groBer Leichtigkeit auf demselben um- 
drehen; jetzt aber kommt der Fali, dass zwei sich begegnen, und 
um einander herumwollen, ohne erst herabzuspringen.

Wie sollen sie sich ausweichen, wie um einander herumgehen, 
da kein Nebenplatz da ist? Sie fassen sich beide an den Armen 
fest, setzen ihre recliten FiiBe quer auf den Balken in die fiinfte 
Position dicht an einander, zahlen 1, 2, 3 und walzen sich links 
um einander herum, indem sie mit den linken FiiBen einen Schritt 
um den Rechten des Gegners thun. So sind die Platze gewecliselt ; 
aber sie miissen die Schwere des Kórpers genau gegen einander ab- 
wagen, sonst sind sie gezwungen, herabzuspringen.

f) Die Abgewinnung des Gleichgewichts. Zwei Personen 
treten auf die dickere Halfte des Balkens, jede hat einen Voltigier- 
stab in beide Hande gefasst, diesen lialten sie kreuzweise an ein
ander und drangen damit seitwarts, bis einer das Gleichgewicht ver- 
liert.

g) Das Umkehren im Sitzen ist nicht so ganz leicht, wenn 
keine Hand dabei an den Balken gebracht und die Sache nicht 
langsam gemacht. werden soli. Die Art, wie es geschieht, ergibt 
sich von selbst: ein Schenkel wird niimlich nach dem andern iiber- 
gehoben. Diese Ubung muss wieder nach Commando gemacht werden.

li) Das Uberspringen ist eine sehr flink machende Ubung. 
Man stellt sich einen Schritt vom Balken ab, nimmt einen kurzeń 
Vorsprung, stiitzt sich zu gleicher Zeit mit den Handen auf den 
Balken, hebt sich, und schwingt die Beine iiber ihn weg, indem 
die Hande den festen Punkt gewahren, um welchen sich der Kbrper 
dreht. Der Gymnast iibt erst jeden allein, er stellt sich auf die 
entgegengesetzte Seite des Balkens und fasst den Uberspringenden

11* 
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beim Arme fest, so lange, bis er endlich den Sprung vollig sicher 
allein unternehmen kann.

Etwas schwieriger ist folgende Art des Uberspringens: die 
Person stellt sich neben den Balken, so dass er ihr zur rechten 
Hand ein bis zwei Schuh vom Leibe ist; sie nimmt langst dem- 
selben hin einen Anlauf von zwei bis drei kleinen Schritten, 
dann einen Vorsprung, stiitzt in demselben Augenblicke die 
rechte Hand auf den Riicken des Balkens, hebt sich, und schwingt 
so, auf eine Hand gelehnt, die Beine und den ganzen Kórper hin- 
iiber. Eben so lasst sich von der linken Hand hiniiber setzen. 
Ubrigens gilt bei diesem Sprunge, was ich soeben bei jenem sagte. 
— Ist eine Anzahl Zóglinge da, welche diese Ubungen vóllig er- 
lernt haben, so geschehen beide nach Commando und gewahren dann 
einen angenehmen Anblick. Man gebe dabei die Kegel, die EuBe 
stets aneinandergeschlossen zu halten.

5. Das Wippen. Eine 16' lange, liinlanglich starkę Diele 
ruht in ihrer Mitte, 2' hoch vom Boden auf einer Unterlage. Auf 
jedes Ende stellt sich einer der jungen Gymnastiker. Sie setzen 
sich langsam in eine auf- und niederschwankende Bewegung und 
halten dabei das Gleichgewicht. Bald lernen beide es in dem 
Grade, dass sie sich einen und mehrere FuB hoch vom Brette ab- 
schnellen und immer richtig wieder auf ihren Standpunkt aufspringen. 
Die FiiBe miissen dabei immer geschlossen und der ganze Kórper 
in einem guten Anstande erhalten werden. Damit das Brett nicht 
von seiner regelmaBigen Bewegung reclits oder links abweiche, trefle 
man folgende Einrichtung des Gestells. Zwei starkę Pfalde werden 
in dem Boden befestigt, vom Kopfe des einen bis zum andern lauft 
ein 20" langes darauf gefiigtes Querholz, dies macht die Unterlage. 
Die obige Diele hat in ihrer Mitte an jeder Seite (Kante) eine 
eiserne Angel (hervorstehende Spitze), just so wie der Balken einer 
Wagę; diese Angeln laufen auf beiden Seiten in eisernen Befe- 
stigungen und wehren das Hin- und Herrutschen des Brettes, welches 
auf dem Querholze ruht. Diese sehr flink machende Ubung ist 
bei den Frauenzimmern um Jeniseisk weit und breit gewóhnlich. — 
Der Boden sei Sand.

6. Die Ovalschaukel. — Bei dem Wippen ist die Bewegung 
ganz geradlinig, daher ziemlich leicht abzuhalten; zusammengesetzter 
wird sie beim Gebrauche der durch Abbildung 9 dargestellten 
Maschine. A B C ist die Halfte eines Ovals, dessen gróBter 
Durchmesser 10' und dessen kleinster 7' 10" hat. A B die Sehne 
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des Bogens ist ein hinlanglich starkes Querholz, iiber den Durch- 
messer des Ovals gezogen, 12' lang. In seiner Mitte x ist ein 3' 
5" langer FuB perpendicular eingezapft, auf welchen sich die Ma- 
schine lehnt und so mit dem Boden einen Winkel von etwa 36 
Grad macht; y y sind Standbretter, oder FuBtritte, auf welchen 
die beiden Schaukelnden stehn. Die Maschine ist von Dielen zu- 
sammengesetzt, so wie man etwa die Bogen verfertigt, welche der 
Maurer zum Bau der Gewólbe gebraucht. Die Standbretter miissen 
an beiden Seiten bei z z mit starken Leisten versehen sein, gegen 
welche sich der FuB beim Senken und Heben der Maschine stemmt. 
Ubrigens kann man diese Maschine auch kleiner machen lassen. — 
Die beiden Personen stellen sich auf die FuBtritte und bringen 
sich vermittelst eines langen Stabes in Bewegung, womit jede ver- 
sehen, wechselseitig gegen den Boden niederdriickt und so die Ma
schine in Gang setzt. Dass die Bewegung eine Bogenlinie sei, 
lasst sich leicht einsehen.

7. Die Stelzen. — Der Nutzen des Stelzengehens ist deutlich. 
Unbefangene Dreistigkeit, Gewandtheit des Kórpers, sich auf FiiBen 
im Gleichgewicht zu erhalten, die sich fast nur in einem Punkte 
endigen und Bewegung im Freien. „In einigen heifien Landem, “ 
sagt Frank: — „lauft Alt und Jung auf Stelzen iiber den bren- 
nenden Sand sicher und ohne Empfindung her, setzt iiber Graben 
und Bache, und gewóhnt so seinen Kórper zu sicheren Schritten und 
einem steten Wesen, aus dessen Mangel der Unerfahrene an hundert 
Orten stehen bleiben oder daliin stiirzen muss.“

Diese Ubung ist ohne alle Gefahr und Knaben von 7 Jahren 
lernen sie schon mit Fertigkeit. Die dazu geliórigen Instrumente 
sind sehr bekannt, eine Beschreibung ist daher unnóthig. Doch 
erinnere ich folgendes: Man macht den oberen Theil der Stelzen, 
vom Fufitritt nach oben hin, haufig so lang bis zur Achselgrube 
des Gehenden; ich lialte es fiir besser, ihn bis iiber den Kopf 
hinaus gehen zu lassen, damit der Stelzenlaufer nie in Gefahr ist, 
mit der Achselgrube darauf zu stoBen. Bei Anfangern ist die Hóhe 
des FuBtrittes etwa nur ein Schuh, in der Folgę kann man sie ver- 
gróBern.

Das Anfassen der Stelzen geschieht entweder auf die Art, wie 
der Soldat sein Gewehr beim FuB fasst, oder auch so, dass die 
Stelzen hinter dem Arme hinauf laufen, nur muss man dann fleifiig 
auf grade Haltung des Kórpers dringen, welche gern dabei ver- 
nachlassigt wird. Regeln lassen sich davon eben nicht geben, aus- 
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genommen die einzige: man muss beim Gehen den FuBtritt fest 
unter die Schuhsohle ziehen. Alles andere ergibt sich sehr bald 
von selbst.

Jungę Leute lieben Kunststiicke und simple Ubungen sind 
ihnen bald nicht mehr genug. Sie gehen bald mit Stelzen Trepp 
auf und nieder; dies scheint mir aber gefahrlich. Ein besseres 
und gar nicht gefahrliches Kunststiick ist es, mitten im Gehen die 
eine Stelze, unter dem FuBe weg, wie ein Gewehr auf die Schul
ter zu nehmen und auf einer einzigen herum zu hiipfen. Dies 
gewahrt einen ziemlich sonderbaren Anblick und ist doch bald ge- 
lernt. Das gewólmliche Gehen auf den Stelzen sowohl, ais das 
Hiipfen auf einer, kann um die Wette nach Commando getrieben 
werden.

8. Das Leitergehen ist mit der vorigen Ubung sehr nahe 
verwandt; denn wer imstande ist, auf einer einzigen Stelze herum- 
zuhiipfen, wird bald die erste, zweite, dritte und mehrere Sprossen 
einer kurzeń, leicht zu handhabenden und nirgends angelehnten 
Leiter besteigen, sich darauf im Gleichgewicht erhalten und damit 
herumspazieren lernen. Der Verlust des Gleichgewichts ist hierbei 
nur auf zwei Arten mbglich, entweder man sinkt mit der Leiter 
zu weit vor- oder zu weit riickwarts. Im ersten Falle muss der 
Ruhepunkt der Leiter mehr yorwttrts, im zweiten mehr riickwarts 
geriickt werden. Dies geschieht entweder dadurch, dass man mit 
der stark unter die FuBsohlen gezogenen Sprosse unabliissig in die 
gehorige Lagę hiipft, oder zweitens und zwar bequemer und mit 
weniger Anstrengung dadurch, dass man die Leiter unaufhórlich 
riickwarts und vorwarts gleichsam marschieren lasst. Diese letzte 
Art wird fiir wbrtlichę Beschreibung etwas schwierig. Ein Beispiel 
erlautere sie. Man stelle eine Gabel perpendicular auf ihre Spitzen, 
fasse sie oben beim Hefte und bewege sie ein wenig links und 
rechts zur Seite, indem man sie gelinde dreht, so wird man sehen, 
dass ihre Spitzen gleichsam Schritte machen. — Der Anfanger 
stelle sich nur 3 bis 4 Schritte von einer Wand, richte Leiter und 
Gesicht nach ihr hin, fasse die Leiter mit beiden Handen fest und 
lialte sich gerade. Das Ubrige wird sich dann von selbst geben. — 
Ich sagę mit FleiB nahe an eine Wand, denn wenn er nach vorn- 
hin das Ubergewicht erhalt, so lehnt sich die Leiter sanft dagegen 
und nach hinten hinaus kann er nicht fallen, weil da seine FiiBe 
sogleicli herab springen.
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9. Das Schlittschuhlaufen. — Ich komme zu einer Be
wegung, die alles iibertrifft, was Bewegung heiBt; bald dem Schweben 
des Vogels ahnlich, wenn er keinen Fittich rtthrt, und die Richtung 
des Flugs bloG durch seinen Willen zu bestimmen scheint, ohne 
ein Glied zu gebrauchen; bald mit gelinder, bald mit aller An
strengung und muthvollen Geschicklichkeit des Kbrpers verbunden. 
Ich kenne keine schonere Gymnastik ais das Schlittschuh
laufen. Es fiihrt ein so góttliehes Vergniigen mit sich, dass ich 
den Milzsiichtigen und Misanthropen dadurch zu curieren gedachte.

Reine Luft, durchdringende, starkende Kalte, Beschleunigung 
des Laufes der Kijrpersafte, Anstrengung der Muskeln, Ubung in so 
mannigfaltigen geschickten Bewegungen, reines Vergniigen u. s. w. 
mtissen nicht nur auf die korperliche Maschine des Menschen, sondern 
auch auf seinen Geist einen sehr machtigen Einfluss haben. Alle 
Schlittschuhlaufer und LSuferinDeii werden das mit mir bejahen. 
Frank wtinscht das Schlittschuhlaufen tiberall mit FleiB eingefiihrt 
zu selien, weil er keine Bewegung kennt, die dem Kbrper zutrag- 
liclier ware und ihn mehr starken konnte. „Das weibliche Geschlecht11 
setzt er hinzu: „findet sich in den Niederlanden kraftig genug, um 
der Kalte mit flinkem FuBe Trotz zu bieten, wahrend dem unsere 
zimperlichen Dinger hinter dem Ofen Filet stricken. Campe 
empfiehlt sie ganz besonders mit den Worten: „Ich kenne weder 
eine angenehmere, noch niitzlichere Leibesubung, und jedes acht- 
bis zehnjahrige Kind, Knabe oder Madchen, kann und soilte sie 
lernen. “ *)  Demungeachtet weiB die Halfte der jungen Welt kaum, 
was Schlittschuli seien.

*) Medic. Poliz. II. S. 635. — Eevision VIII. S. 465.

Man halt diese Ubung fiir gefahrlich, weil man failen kann; 
ich glaube aber, sie sei nicht so gefahrlich, ais manche andere, z. B. 
das Reiten; denn man fahrt immer besser, wenn man von seinem 
eigenen Geschick, ais wenn man von den Kraften und Launen eines 
Thieres abhangt. Ich habe beides hiiufig getrieben, das Schlittschuh
laufen erst sehr spat gelernt, aber nie Gefahr dabei gefunden, die 
bei jenem mehrmals meinem Leben drohte. — Mehr ais 40 jungę 
Leute und Knaben lernten es unter meiner Aufsicht und ihnen ist 
noch nie etwas Ubles zugestoBen. Sie sind beim Lernen, so wie ich 
selbst, haufig gefallen, dies ist unvermeidlich; aber sie haben das 
Failen gelernt, oder mit einem Worte, sie wissen mit ihrem Kórper 
umzugehen. — Das Brechen des Eises und das Ertrinken gehbrt 
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nicht zur Ubung selbst, es ist die Folgę von der hbchst mangelhaften 
Aufsicht, die wir der Jugend angedeihen lassen.

Die Erlernung dieser Ubung ist leicht, wenn sie ‘schon der 
Knabe beginnt. Man braucht bloB darauf zu sehen, dass die Schlitt- 
schuh gut gemacht sind, und auf die bequemste Art so fest ais moglich, 
doch ohne zu drucken, an den FuBen befestigt werden. Man hat 
kauin nothig, ihm Regeln zu geben, wie er sich dabei benelimen 
soli, er findet sie alle von selbst, man tiberlasst ihn seiner eigenen 
Geschicklichkeit mit der einzigen Hauptregel: sich anfangs 
immer yorwarts zu n e.i gen, um nicht riieklings uberzuschlagen.

Wenn wir unsere Kinder in der Wiege und beim Gehenlernen 
nicht so hbchst elend beliandeln, ais es noch immer fast allgemein 
Sitte ist, sondern wenn wir dem jungen Menschen schon ais Saugling 
den freien Gebrauch seiner Glieder gbnnen, so wird, dem Kbrper 
nach, ich mbchte fast sagen, ein ganz anderes Geschopf daraus. 
Ich sehe einen solchen Knaben vor mir, der im zweiten halben 
Lebensjahre schon im Hofe auf dem Pflaster herumlief, der alle 
gymnastischen Ubungen in seinem siebenten Jahre nach Verhaltnis 
seiner eigenen GroBe fast von Natur inne hatte. Dieser konnte 
beinah das Schlittschuhlaufen schon in der ersten Stunde der ange- 
fangenen Ubung. Ich kenne zwei andere, die ich von dieser Ubung 
ausschlieBen muss, weil sie ohne Zweifel in der ersten halben Stunde 
den Kopf zerschellen wurden ; sie sind Kinder der weichlichen, hypo- 
chondrisch-sorgsamen Erziehung.

Erwachsene Personen, die sich eben nicht flink fiihlen, thun 
wohl, wenn sie das Schlittschuhlaufen am Stuhlschlitten versuchen, 
um hier erst ihren Beinmuskeln die Starkę mitzutheilen, auf zwei 
schmalen Eisen die FuBgelenke nicht einknicken zu lassen.

B. Das Balancieren fremder Kórper — ist eine sehr 
angenehme und niitzliche Ubung. Wir springen, um den Umsturz 
derselben zu verhiiten, links und rechts, riickwarts und vorwarts; 
wir neigen uns zu tausenderlei gebogenen Lagen des Kórpers mit 
einer sonst nicht leicht stattfindenden Schnelligkeit. Das Augen- 
maB wird geiibt, Vorsicht und Achtsamkeit werden gepriift. Wir 
brauchen nicht zum Kiinstler zu gehen, um gefahrliclie Methoden 
des Balancierens zu lernen, wir wollen uns weder das Kinn ver- 
renken, noch die Zahne bescliadigen; wir bedtirfen nur ganz ein- 
facher Mittel: ein zwolf FuB langer Stab, der am oberen Ende 
allenfalls mit einer holzernen Scheibe versehen, oder durch sonst 
etwas oben schwerer ais unten gemacht ist, senkrecht, auf einer
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Hand, auf einem Finger getragen, von einem Finger zum andern 
fortgesetzt, ist uns zum Anfange hinreichend. Der Balancierende 
steht, lauft, setzt sich zu Boden, steht auf, und suclit durch tausend- 
faltige Wendungen den Fali zu verhuten. Man wettet, wer ihn am 
weitesten, am geschwindesten forttragt, wer ihn am langsten halt, 
ohne sich von der Stelle zu bewegen u. s. w.

Um diese Ubung, die mit der schonsten Korperbewegung ver- 
bunden ist, in der Folgę zu erschweren, schafft man noch einen 
andern, ebenso langen Stab herbei. Diesen fasst der Balancierende 
in die eine Hand horizontal. Am auBersten Ende desselben ist 
eine kleine Grube befindlicb, in diese setzt er den senkrechten 
Balancierstab und halt ihn so auf der Spitze im Gleichgewicht, indem 
er’s versucht, durch Ausstreckung des liorizontalen Stabes ihn immer 
weiter von sich zu entfernen. Diese Ubung ist ganz dazu gemacht, 
den Kbrper in die ununterbrochenste Activit;it zu setzen; ich kann 
sie deslialb ganz vorziiglich empfehlen.

Man walile zu dieser Leibesiibung einen freien ebenen Easen- 
platz und halte die Umstehenden an, dem Balanceur nicht zu nalie 
zu kommen.



XIII. Abschnitt.

Das Heben und Tragen, die Riickenprobe, das Ziehen und 
der Tanz im Seile und Reifen.

Ich bin im geringsten nicht dafiir, der noch nicht ausgewach- 
senen Jugend schwere Lasten aufzubiirden; ihr Knochengebaude ist 
noch zu weich, zu żart, wir diirfen es daher nicht zusammendrilcken. 
Wenn wir schon des jungen Lastthiers schonen, welche Barbarei 
ware es, den jungen Menschen auf eine Art zu belasten, die seinem 
Wuchse nicht nur hinderlich, sondern auch schadlich sein konnte? — 
Dies sei genug, um Missverstandnissen auszuweichen.

Wenn es uns aber nicht darum zu thun ist, die Wirbel des 
Riickgrats und die Knochen der Schenkel, Beine und FiiBe, steif 
zu machen, sondern vielme.hr die Muskeln der Hande, Arme, 
Schultern und Brust zu starken: so miissen wir keine Lasten auf 
den Riicken oder die Schultern zu tragen geben, sondern bloB in 
die Hande, bei vóllig oder halb ausgestreckten Armen; dass heifit 
kurz, wir miissen die Last so heben oder tragen lassen, dass sie 
nicht auf jene Knochen, sondern vorziiglich auf diese Muskeln wirke. 
Dies kann leicht ohne allen Nachtheil; jenes muss nur mit weiser 
Vorsicht geschehen.

Ich glaube, dass-folgende Ubungen sehr zweckmafiig sind.
1. Das Heben. — Zum Heben mit steif ausgestreckten 

Armen ist ein 6' langer Stab, wie er Fig. 10 abgezeiclinet ist, sehr 
bequem. Der Handgriff a b ist 6" lang, der ubrige Theil von b 
bis c ist in beliebige Abtheilungen gebracht. Die Abtheilungspunkte 
sind durch kleine Einschnitte mit der Sagę bezeiclmet. d ist ein 
Gewicht, das man bald mehr, bald weniger vom Handgriffe entfernen, 
und durch welches man auf diese Art die zu hebende Last ver- 
mindern oder vermehren kann. Man muss zwei dergleichen Instru- 
mente haben, um liaufig beide Arme zugleich zu iiben. Die he- 

vielme.hr
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bende Person stellt sieli bei dieser Ubung anstandig gerade mit frei 
hervorstehender Brust. Sie fasst beide Instrumente mit steif aus- 
gestreekten Armen, hebt sie bis etwas iiber die Horizontallinie lang- 
sam auf und lasst sie eben so wieder niedersinken. Das Gewiclit 
wird bei Wiederholung dieser IJbung in den Sageschnitten immer 
weiter nach e fort gehangt, so lange es die Kraft der Arme erlaubt.

Das angegebene Instrument hat zwar nicht die Genauigkeit einer 
Schnellwage, und es móclite schwer halten, ihm dieselbe zu gehen, 
weil der Punkt der Ruhe und Kraft nach der GróBc und Kleinheit 
der Hand Verhnderung leidet; indes lassen sich doch die Fort- 
schritte in Erlangung der Stiirke des Arms u. s. w. ganz gut dar- 
nach bestimmen, wenn der Gymnast die Abtheilungen beziffert und 
vermittelst dieser Zahlen die Last fiir jeden protokolliert. Oft wird 
diese Ubung nach der Zeit, um die Wette vorgenommen, und der- 
jenige erhalt den Preis, welcher den Stab am langsten ausgestreckt 
halt.

Ich habe gefunden, dass, wo nicht schwUchliche,. doch gar nicht 
robuste Personen durch diese Ubung mit der Zeit eine Kraft in die 
Arme bekamen, welche den nervigeren Armen die Wagę hielt. Sie 
muss also wohl zweckmalaig sein.

Auch bei den Alten war diese Ubung gewóhnlich. Sie ge- 
brauchten dazu die Halteres.*)

*) Erwahnt finde ich dies in Galens Buche: de Sanit. tuenda. Lib. II. 
Cap. 9, — — — siquis summis manibus, utraąue seorsum apprehenso pon- 
dere (cujusmodi sunt qui in palaestra Halteres dicuntur) porrectis his, aut 
in sublime erectis, eodem habitu persistat.

2. Das Tragen. — Ich habe mich schon iiber die Bedingungen 
erklart, unter denen ich das Tragen empfehle. Wir wiihlen zu- 
fórderst Lasten, die uns nicht beschadigen kónnen, wenn wir sie 
failen lieBen. Kleinere und gróGere, durch die Wagę bestimmte 
Sandsacke sind iiberaus bequem. Wir befestigen einen Riemen 
mit dem einen Ende an dem Boden und mit dem andern an der 
zugebundenen Stelle jedes Sackes, um eine kurze Handhabe zu er
halten. Der Tragende hebt die aufwarts geóffneten Hande bis zur 
Hóhe der Schultern, und man hangt ihm an jede Hand einen Sack, 
um ihn so halten oder forttragen zu lassen. Sind mehrere dergleichen 
Sacke da, so wird die Ubung zur Wette; man streitet mit einander, 
wer stillstehend sie am langsten halt, oder sie am weitesten tragt.

Knaben und Jiinglinge, die sehr hochstehende Schultern und 
kurze Halse haben, sollten taglich eine Zeitlang mit herabhangenden 
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Armen kleinere und grbBere Lasten bald tragen, bald stillstehend 
um die Wette halten; es mbchte wohl das sicherste Mittel sein, jenen 
Fehler zu verbessern.

3. Die Riickenprobe. — Ich habe noch keine Gymnastik 
angegeben, die besonders auf die Muskeln des Riickens und auf das 
Riickgrat abgezweckt ware, ausgenommen oben Seite 152, wo von 
dem Hinaufschwingen der Beine auf ein horizontales Seil die Rede 
ist. Beim Tragen hatte man dies erwarten sollen; aber ich habe 
schon oben die Griinde angegeben, warum ich nicht wiinsclie, dass 
man jungę Personen oft auf dem Rtieken tragen lasse. Um diesen 
Mangel zu ersetzen, schlage ich eine neue Ubung vor.

Die Perser haben zu Leibesiibungen bffentliche Hauser, welche 
sie Surchone (Haus der Starkę) nennen, in denen von Armen 
und Reicheu, von Vornehmen und Geringen formlicb Gymnastik ge- 
trieben wird. Eine ihrer Leibesiibungen besteht in Folgendem: die 
ganze Gesellschaft stellt sich neben einander auf Hande und FiiBe, so 
weit ais nur moglich, beide von einander, doch so, dass der Boden 
nicht mit dem Bauche beriihrt wird. Der Aufseber sorgt dafiir, dass 
jeder seine richtige Stellung nimmt. In dieser Lagę miissen alle, 
ohne die Hande und FiiBe zu verriicken, mit dem Kopfe gleichsam 
einen Zirkel, und wenn dieses zweimal geschehen ist, auch den Durch- 
messer beschreiben. Je ófter Jemand diese Ubung wiederholt, desto 
groBer ist er in seiner Kunst. Manche wiederholen sie 60mal. Alles 
geschieht dabei taktmassig nach Musik. *)  — Diese Beschreibung

*) Niebuhr, Eeisen, Band II. S. 173 erzahlt umstandlieher von mehrern 
persischen Ubungen.

ist in Riicksicht der Kopfbewegung mir nicht ganz einleuchtend, weil 
ich den Zweck davon nicht einsehe. Folgende, damach gebildete 
Ubung kann ich aber aus Erfahrung sehr empfehlen.

Die jungę Gesellschaft stellt sich in Front, der Fiihrer com
mandiert : streckt euch! und alle senken sich auf die Hande zum 
Boden und strecken die Beine, so weit ais moglich, liintenaus. Der 
ganze Kórper muss vom Kopfe bis zu den Fersen eine so gerade 
Linie machen ais nur moglich ist, inithin muss der ganze Rilcken 
steif gemacht werden und die Knie dtirfen nicht gebogen sein. Die 
FiiBe ruhen auf den Spitzen der Zehen. In dieser Lagę bleiben 
alle um die Wette und die Weuigen, welche sie am langsten aus- 
lialten, bekommen den Preis.

Anstrengender wird diese Ubung dadurch, wenn man sich in 
jener Stellung nicht ruhig verhalt, sondern die FuBspitzen zum Cen
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trum macht und mit den Handen, seitwarts fortschreitend, die Pe- 
ripherie beschreibt. Wer auf diese Art 10 bis 15mal den Cirkel 
yollendet, hat wirklich schon ziemlich viel gethan. Auf ahnliche 
Art kann man auch die Hande in den Mittelpunkt setzen, und mit 
den FiiBen im Kreise herumgehen. Bei diesen beiden letzten 
Ubungen ist es am besten, die Personen so lange einzeln vorzu- 
nehmen, bis sie gelernt haben, die richtige Stellung beizubehalten. 
In der Folgę kann man Mehrere in hinlanglicher Entfernung neben 
einander stellen und sie in Gesellschaft iiben.

Z ar te Knaben lasse man diese Ubung nicht zu lange fort- 
setzen, ein merkliches Zitlern der Knie und Schenkel erinnere den 
Gymnasten, sie abtreten zu lassen.

4. Beim Ziehen thut uns das Seil gute Dienste, das wir schon 
beim Klettern gebraucht haben; aber es muss stark, zuverlassig und 
hinlanglich lang sein. Der Gymnast theilt die Gesellschaft in zwei 
Theile. Er weiB die Krafte des einen Theils sehr gut gegen die 
des andern abzumessen; er sieht zugleich auf die Beschaffenheit des 
Bodens, wo dieser Wettstreit begonnen werden soli; denn die kleinste 
Abdachung desselben hat Einfluss auf die Kraft beider Theile. Wenn 
sie nun gehórig abgetheilt sind, jede Partei ihr Ende des Seils er- 
griffen und sich in die gehorige Stellung zum Ziehen gesetzt hat: 
so gibt der Anfuhrer durch 1, 2, 3! das Zeichen zum Anfange 
des kleinen Krieges. Von diesem Augenblicke an verwandeln sich 
alle Gesichter, der Ausdruck der korperlichen Anstrengung leuchtet 
aus jedem Zuge hervor und der ganze Kórper entspricht diesem Aus- 
drucke des Gesichts. Alle Glieder werden angestrengt, besonders 
FiiBe, Knie, Schenkel, Arme, Hande, Riicken und Schultern. In 
kurzem ist die Sache entschieden, der eine Theil hat den andern 
fortgezogen und SuBert seine Freude dariiber, indes der andere Ent- 
schuldigungen hervorsucht.

Zur Abwechslung lasst der Gymnast oft nur zwei Personen 
am Seile mit einander kampfen. Da es hier ganz auf persónliche 
unzweideutige Starkę ankommt, jeder nur fiir seine Person steht, 
und keiner sich hinter die Schwache seiner Gehilfen, wie vorhin, 
verstecken kann: so thun Beide um desto mehr ihr Móglichstes. — 
Ich habe gesagt, das Seil miisse lang sein, dies ist unumganglich 
nóthig, wenn auf beiden Seiten Mann hinter Mann anfassen und 
ziehen soli; denn jeder muss hinreichenden Platz haben, weil sonst 
einer auf die FiiBe des andern tritt, was man bei dieser Ubung sehr 
zu yerhiiten hat.
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Ahnlich war bei den Griechen die Atskxi>5Ttv8<z, ein Spiel, welches 
haufig in und auBer den Palastern getrieben wurde. Eine Partei 
suchte dabei die andere auf ihre Seite zu ziehen.*)  Ganz abweichend 
davon war die ’Ekxocmv3a. Ein mannshoher Pfeiler stand im Boden. 
Oben war ein Loch durcligebohrt, durch welches ein Seil gezogen 
wurde. Auf dieser und jener Seite hieng sieli ein Knabe daran; 
so suchte einer den andern in die Hóhe zu zielin. Beide standen mit 
den Rticken gegen einander gekehrt. **)

*) Siehe Jo. Meursius de Ludis Graecorum, so wie Pollux lib. IX. cap. 7.
**) Siehe Meursius 1. c.; Eustath. ad Iliad, p

Regel: Beim Heben, Tragen und Ziehen halte man die Beine 
so viel ais móglich gescblossen, und den Mund stets yerschlossen.

* **
Der Tanz im Seile, im Stricke und Reifen.

Es ist sehr gut, das oft unter Hindernissen zu thun, was man 
gewóhnlich ohne Hindernisse sehr leicht verrichtet. Diese Yorschrift 
zweckt bald auf gróBere Fertigkeit im Handeln und auf Gegenwart. 
des Geistes, bald auf Geduld und Festigkeit im Handeln ab; soilte 
sie daher dem Erzieher nicht von der iiuBersten Wichtigkeit sein?
— Die beiden hier genannten, sich ziemlich ahnliclien Ubungen, t
sind im Grunde Erscliwerungen des Laufens und Springens. Ein 
maBiges Laufen hat an sich keine Scliwierigkeit, wir verlangen also, 
dass im Laufen bei jedem zweiten Sprunge ein in beiden Handen 
gehaltener Strick iiber den Kopf weg und unter den FiiBen durch ge- 
schwungen werde; so bringen wir Takt in die Bewegung und setzen 
zugleich die Arme in regelmaBige Action. Oder wir verlangen, dass 
durch ein Seil gelaufen werde, welches, an seinen beiden Enden 
gelialten, in Gestalt eines groBen Bogens herum geschwungen wird. 
Ebenso verhalt siclfs mit dem Springen. Jedoch zur Erklarung der 
Ubung selbst.

1. Der Tanz im Seile. — Mit dem Seile wird die Ubung 
auf folgende Art angestellt. Wir gebrauchen hier wieder dasselbe, 
welches uns schon zum Klettern diente. Es wird durch zwei Per- 

' sonen in Bewegung gesetzt. Die eine, A, steht dem Gymnasten B 
gegenuber, 4, 6 bis 10 Schritt von ihm entfernt. A halt das eine <i 
Ende des Seils in der Hand, und B fasst am andern Ende desselben 
an. Zwischen beiden liiingt das Seil so weit nieder, dass es die 
Erde fast beriilirt. Es bildet folglich einen Bogen, dessen Seline 
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4 bis 10 Schritte lang ist. Beide Personen setzen diesen Bogen 
in eine kreisende Bewegung, indem jede ihre Hand in einem kleinen 
Kreise herumdreht. Wenn das Seil auf diese Art rechts herumge- 
schwungen wird (dies geschieht, wenn der Gymnast, nicht die andere 
Hilfsperson, seine Hand rechts herum bewegt), so steht die Jugend 
auf der rechten Seite des Gymnasten, gegeniiber der Mitte des 
Seils, so dass ihr Standpunkt mit A und B ein gleiclischenkliges 
Dreieck ausmaclit. Es kommt nun darauf an, dass jeder einzein 
oder auch paarweise zwischen A und B durchlaufe, ohne sich 
vom Seile beriiliren zu lassen. Hierzu muss der bequemste Zeitpunkt 
gewahlt werden, und dieser lasst sich bei der Ausfiihrung selbst 
sehr leicht bestimmen. Der Gymnast hat Marsch! commandiert, 
bei jedem zweiten Umschwunge ist ein Paar durchpassiert und alle 
stelien jetzt ihrem ersten Standpunkte gegeniiber, zur Linken des 
Gymnasten. Jetzt folgt der zweite Theil der Ubung.

Das Seil bleibt immer in derselben Bewegung. Um nun wieder 
auf den vorigen Standpunkt zu kommen, ist kein anderes Mittel iibrig, 
ais es in dem Augenblicke zu iiberspringen, da es dem Boden am 
nachsten ist. Dies ist schwieriger, das ZeitmaB muss genauer ge- 
halten werden und es kommt auf einige Entsclilossenheit an; indes 
ist es durch einige Versuche bald gelernt. Ich setze noch hinzu, 
dass hiichstens nur zwei zu gleicher Zeit dariiber liinsetzen konnen, 
man miisste denn den Bogen sehr vergroBem; allein dann wird die 
Umschwenkung des Seils zu schwierig. Sollte sieli bei diesen beiden 
Ubungen irgend einer im Seile fangen, so lasst der Gymnast seinen 
Theil allenfalls sogleich fahren, damit der Gefangene nicht falle.

Der dritte Theil dieser Ubung besteht in Folgendem. Es soli 
einer von den jungen Leuten, C, zwischen A und B in die Mitte 
treten und jedesmal vom Boden aufspringen, wenn sich das ge- 
schwungene Seil seinen FuBen nahert. Zu dem Ende stellt sich 
C an seinen Platz, in die Mitte des noch ruhig hangenden Seils 
und zwar dicht an die rechte Seite desselben. Der Gymnast gibt 
irgend ein Zeichen zum Anfange der Scliwenkung und C achtet 
genau darauf, wenn das iiber seinen Kopf heriiber geschwenkte Seil 
sich seinen FuBen nahert, dann tliut er den ersten Satz, um das 
Seil durchzulassen, und so fort bei jeder Annaherung desselben. Es 
konnen auf diese Art auch zwei zugleich im Seile tanzen. Fiir 
Ungeiibte ist es gut, bei dieser Ubung Stiefeln an zu haben. Er- 
mattet C, so ruft er: Halt! und der Gymnast lasst das Seil zur 
Rechten zu Boden fallen, um die FiiBe des C nicht mit demselben 
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zu treffen. Diese Ubung wird auch um die Wette gemacht, und 
es kommt darauf an, wer das Seil am haufigsten uberspringt. Es 
gehórt viel Anstrengung dazu, um dies lOOmal zu thun. — Der 
Gymnast sieht dabei auf guten Anstand ; er lasst beide Arme in 
die Seiten stutzen, die Brust frei hervortragen und die FiiBe hinten 
anschlagen, wenn die Ubung nicht sehr schnell geschieht. Kommt 
es aber mehr auf Schnelligkeit an, so werden die FiiBe kaum eine 
Hand breit, und ohne die Beine im Knie zu biegen, von dei Erde 
entfernt, und das Seil muss dann in einem kurzeń Bogen geschwungen 
werden.

Schwieriger wird die Sache, wenn man C nicht wShrend dei- 
Ruhe des Seils liinstellen lasst, sondern von ihm verlangt, wahrend 
der Bewegung desselben von der rechten Seite hinein zu laufen, 
oder von der linken hinein zu springen; ferner, wenn man es ihm 
zur Pflicht macht, auf eben die Art sich wieder aus dem Seile weg 
zu begeben, ohne sich davon beriihren zu lassen. Beides erfordert 
viel Schnelligkeit und genaue Achtsamkeit auf den scliicklichsten 
Zeitpunkt.

Vielleicht ist manchem Leser in dieser kurzeń Beschreibung 
noch dieses und jenes dunkel. Ich kann aber dafiir stehen, das 
ein Paar Versuche die Sache vóllig ins Licht setzen werden. Die 
wenigen, hier nótliigen Vorsiclitsregcln habe ich schon mit einge- 
streut. Fiir den Gymnasten muss ich noch anmerken, dass das 
Seil bei seiner Schwenkung die Erde nicht beriihren miisse.

2. Das Laufen im Stricke brauche ich hier nur kurz anzu- 
fiihren; denn es ist hin und wieder schon bekannt genug. Die 
Person, welche laufen will, fasst beide Enden des Strickes an und 
lasst den mittlern Theil in einem Bogen bis zur Erde herabhangen. 
Es kommt alles darauf an, dass dieser Bogen weder zu kurz, noch 
zu lang sei. Eine kleine Ubung wird jeden das MaB sehr leicht 
lehren. Man trete auf die Mitte des Strickes und fasse beide Enden 
bei den Gelenken der Schenkel fest, so wird man das MaB ziemlich 
genau haben.

Ist man damit zustande, so lasst man den Bogen vor den 
FiiBen niederhangen, und indem man, um das Laufen anzufangen, 
dariiber hinschreitet, schwenkt man den Strick von hinten her iiber 
den Kopf weg, so dass er beim dritten Schritte wieder unter dem 
EuBe weggeht, und so fort. — Die Sache scheint in der Beschreibung 
schwerer, ais sie an sich ist. Sie ist leioht und macht sehr flink.
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Sind erst die meisten zu vólliger Fertigkeit gelangt, so geschiehfs 
nach Commando und um die Wette. Man macht Front mit hin- 
lMnglichen Tntervallen, befiehlt Marsch! und sieht zu, wer am weitesten 
kommt.

Die Bewegung des Strickes kann auch im Stillstehen geschehen, 
man kann den Strick riickwarts oder vorwarts, wie vorhin, unter 
den FiiBen durch bewegen, indem man jedesmal aufspringt, wenn 
der Strick unter den FiiBen durchpassiert. Beides kann um die 
Wette geschehen, entweder nach der Uhr, oder nach einer Zahlung 
der Schwenkungen des Strickes. Der Kórper wird durch diese Ubung 
ungemein in Thatigkeit gesetzt. Ein gewbhnliches, aber doch nicht 
leichtes Kunststfick ist es, wahrend eines einzigen Sprunges den 
Strick zweimal, sogar wold dreimal iiber den Kopf weg und unter 
den FiiBen durch zu schwenken.

3. Der Tanz und das Laufen im Reifen stimmt mit dem 
Vorigen vollkommen tiberein, nur dass man statt eines Strickes 
einen Reifen nimmt, der entweder noch seine vbllige Kreisgestalt hat, 
oder durch Herausschneidung eines Theils zu einem Bogen gemacht 
ist. Beiderlei Arten kónnen, so wie vorhin der Strick, im Laufen oder 
Stillstehen unter den FiiBen durch iiber den Kopf gescliwungen werden. 
Ich halte es fiir iiberfliissig, hieriiber weiter noch etwas zu erinnern. 
Ich fiihre dafiir noch ein Paar kleine Kunststiicke an, die von jungen 
Leuten mit Vergniigen gemacht werden und ihnen ais geschickte 
Bewegung sehr heilsam sind. Die Person nimmt einen ganzen Reifen 
in die linkę und einen andern in die rechte Hand. Sie springt 
etwas vom Boden auf und schwingt den rechten Reifen von der Seite 
her unter den FiiBen durch, sie springt wieder auf und zieht den 
rechten wieder hervor, indem sie jetzt den linken unten durch- 
schwingt; so wechselt sie bestkndig ab, so dass immer wechselweise 
ein Reifen unterweg gescliwungen wird, indem man den andern wieder 
hervorzieht. Um dies reclit schnell zu machen, muss man sehr 
activ sein. Fast zu einer ganz neuen Ubung wird die Sache, wenn 
man beide Reifen zugleich unter den aufspringenden FiiBen durch- 
schliigt, sich kreuzen lasst, und sie gleichzeitig wieder darunter 
wegzieht. *)

*) Der Tanz im Seile und im Reifen lassen sich mit einander verbinden, 
so dass die Person, welche im Seile tanzt, auch zugleich den Reif unter den 
FiiBen durchschlagt.

Gutsmuths, Gymnastik fiir die Jugend.

Jetzt gibt der Gymnast dem A und B, zweien von seiner jungen 
Gesellschaft einen etwas gróBeren Reifen. Beide stellen sich neben 
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einander, A zur Rechten, B zur Linken. Sie lialteu den Reif per- 
pendicular vor sich hin, so dass sie wie durch ein Fenster hindurch 
sehen, und zwar fasst ihn A mit der rechten, B mit der linken 
Hand. Beide fangen taktmafiig an zu laufen, und bei jedem seclisten 
oder zehnten Schritte springen beide durch den Reif und laufen 
wieder in ihren ersten Standpunkt, indem sie die haltenden Hande 
um die Periplierie herumdrelien; dann wird wieder von neuem durch - 
gesprungen u. s. f. Diese Ubung macht flink, und die Speisen 
schmecken reclit gut darauf.

4. Das Reiftreiben kann nur auf einem freien, ebenen und 
geraumigen Platze vorgenommen werden. Es ist fiir Knaben ein 
angenehmer Reiz zum Laufen. Der Reif wird wie ein Rad fort- 
gerollt, und es kommt darauf an, ihn im Fortlaufen zu erhalten. 
Dies geschieht dadurch, dass man ihn mit einem Stabclien gehórig 
dirigiert, namlich durch einen fortdruckenden Schlag bald seinen 
Lauf befórdert, oder bald rechts, bald links drangt, damit er nicht 
umfallt. Bald werden kleine Ktinste damit vorgenommen, z. B. man 
schleudert ihn vermittelst des durchgesteckten Stabes in die Luft, 
und lasst ihn dem ungeachtet beim Niederfallen nicht aus seinem 
Laufe kommen; oder man springt mitten im Laufe durch denselben 
weg, bald rechts, bald links und versetzt ihm mitunter einen Schlag, 
damit er stets fortlauft.

Dieses letztere Spiel ist gleichfalls classisch; es war bei Griechen 
und Rómern gewohnlich, so wie jetzt noch in vielen Gegenden, und 
liieB Kptxł)kaoia. Der Durchmesser des Reifes reichte dem Spielen- 
den bis an die Brust; die Peripherie war wie noch jetzt hin und 
wieder, z. B. in der Schweiz, mit Ringen, auch wohl mit Blechen 
versehen, die beim Herumtreiben klirrten. Eben daher heiBt der 
Reif beim Martial garrulus annulus. Vielleicht war der Reif selbst 
von Eisen, dies wird dadurch wahrscheinlich, weil der Stab, welchen 
man zum Autreiben gebrauchte, von Eisen gemacht und mit einer 
hólzemen Handhabe versehen war. *)

*) Mercurialis de arte gymnast. Lib. III. cap. VIII. 214. — Meursius 
de Ludis Graecor.



XIV. Abschnitt.

Tanzen, Gehen und militarische Ubungen.

1. Das Tanzen — ist eine selir empfehlenswiirdige und eine 
sehr gefiihrliche Ubung, weil jede Sache zwei Seiten hat; wenn es 
folglich auf Erziehung angewendet werden soli, so miisste das doch 
nur immer mit groBer Vorsicht geschehen, und man miisste den 
Charakter der jungen Leute dabei nicht vergessen, welche tanzen 
sollten. Unsere sammtlichen Tanze sind, wenn ich mich so aus- 
driicken darf — Romanę in nitce, die von zwei oder mehreren 
Personen beiderlei Geschlechts aufgefiilirt werden. So lange Knabe 
und Madchen von dem Inhalte noch nichts ahnen, ist die moralische 
Seite der Tanze unschadlich und rein nicht nur, sondern auch em- 
pfehlenswiirdig, da sie eine Artigkeit im Betragen beforderu, 
welche der Jugend recht gut ansteht; so bald aber der Inhalt auf 
sie Eindruck zu machen beginnt, ist der Erfolg von ganz anderer 
Art: Empfindsamkeit bemachtigt sich des jugendlichen Geistes, alle 
Nerrenkraft leidet, denn sie wird nur auf einen Punkt gespannt; 
das Ohr wird taub, das Auge blind fiir alles, was auf jenen Punkt 
nicht Bezug hat.

Ais gymnastisclie Ubungen, welche der Jugend Kraft und 
Starkę geben, und ihrem Geiste ein rasches, mannliches Wesen ein- 
flbBen sollen, verdienen daher unsere gewbhnlichen Tanze fiir die 
Jugend keine unbedingte Empfehlung, weil ihr Hauptinhalt Liebe 

> ist. So lange diese, wie ich soeben sagte, nicht verstanden wird, 
mag es damit angehn, hernach aber ist es Zeit, ihn heraus zu 
streichen, und dafiir reine Friihlichkeit, korperliche An
strengung und etwas mannliches fiir die Knaben hinein zu 
legen; Sachen, die fiir den jugendlichen raschen Geist Interesse 
genug haben, so lange er jene weichern Empfindungen noch nicht 
gekostet hat.

12*
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Ein guter gymnastischer Tanz im Freien, der sich dem kiihnen 
Ballet naherte, bloB von Knaben und Jiinglingen getanzt, ihre Starkę 
und Gelenkigkeit befórderte, unschuldige Fróhlichkeit, jugendlichen 
Heroismus erweckte und die Liebe zum Vaterlande durch eingestimm- 
ten Gesang nahrte, bleibt daher bei aller unserer Tanzkunst noch 
sehr wiinschenswiirdig. Móchte doch ein sachverstandiger Mann ganz 
in diese Ideen hinein dringen, und uns mit einem vaterlandischen 
Tanze fiir die Jugend mannliclien Geschlechts beschenken.

2. Das Gehen. — Die Rede ist hier nicht von abgemessenen 
tanzmeisterlichen Schritten, sondern von einem natiirlichen, ungezwun- 
genen Gange, der es wohl wert ist, dass wir einige Sorgfalt darauf 
verwenden. So wie oft eine ganze Nation ihren Charakter durch 
eigenthilmliche korperliche Handlungsweise, auch vorziiglich durch 
eine ihr eigenthiimliche Benehmungsart im Gehen ausdriickt, so 
kundigt oft schon der Gang die Denk- und Handlungsart der ein
zelnen Menschen an. Daraus folgt nun freilich, dass jeder nach 
seiner Naturanlage gehe. Da sich aber diese Naturanlagen in ihren 
einzelnen AuBerungen bessern lassen; so folgt nicht daraus, dass wir 
Jeden bei seiner natiirlichen Weise lassen miissen. Uberdem bilden 
sich die meisten jungen Leute nach dem nachsten ihnen vorziiglich 
scheinenden Beispiele, es sei gut oder schlecht, und man ist in der 
Erziehung in diesem Punkte entweder zu wenig sorgfaltig oder man 
hofmeistert die jungen Leute taub. Beides hat gleich schlimme 
Folgen.

Unsere bekannten Tanze mógen zum guten Anstande viel bei- 
tragen kónnen; aber auf der andern Seite ist es auch nicht zu 
leugnen, dass der Schritt und die Haltung des Kórpers beim Tanzen, 
in die habituelle alltagliche Stellung iibergetragen, ein sehr seltsames 
und oft lacherliches, geziertes Ansehen gibt, wenn die Auswahl jener 
Schritte (Pas) und die Haltung des Kórpers nicht mit gesclimack- 
voller Klugheit gemacht wird. Es flieBt gar zu leicht pedantische 
Ziererei mit ein, die dem schlichten natiirlichen Geschmacke an- 
stóBig werden muss und die den kraftvollen Mann gar nicht kleidet. 
Der beste mannliche Anstand liegt im Ausdrucke der kórperlichen 
Kraft und Geschmeidigkeit.

Ein behender, leichter und dabei doch fester mannlicher Schritt, 
gerade und doch nicht steife Haltung des Kórpers, besonders der 
Brust, der Schultern und des Kopfes, leichte natiirliche Bewegung 
der Arme u. s. w. das ist es etwa, worauf man sehen soilte. Alles 
dies liegt aber nicht so ganz, ais man wohl glaubt, im Wirkungs- 
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kreise des Tanzmeisters, sondern es griindet sieli meistentheils auf 
die erste Behandlung der Jugend. Wenn wir dem zarten Kinde 
schon ais Saugling den freien Gebrauch seiner Glieder entziehen, es 
spaterhin durch zu weiehliche Behandlung erschlaffen: so wird weder 
Kraft noch Geschmeidigkeit in seine Glieder kommen. Der 
Saugling lebe und webe mit weit mehr Freiheit, er lerne das Gehen 
naturlicli und er ube auch dann schon seine zarten Glieder all
mahlich auBer dem Zimmer erst auf weichem Basen, dann auf har- 
tem, und endlich auf unebenem Boden. Er lerne allmahlich kleine 
Wanderungen machen, man bringe ihn femerhin zu grbBern Marschen, 
erst auf ebenem Lande, bald in gebirgigen Gegenden. Hier lerne 
er Unebenheiten aller Art durch geschickte Setzung der FiiBe iiber- 
winden und Herr iiber seine ungeiibten Glieder werden. Diese Vor- 
bereitung in der friihen Jugend lege so den Grund zur Kraft und 
Geschmeidigkeit, die noch nie ein Tanzmeister durch Pas und 
Touren in den Kórper gebraclit hat. Nur unter diesen Voraus- 
setzungen kann ich Herrn Villaume beistimmen, wenn er folgendes 
sagrt: „In der Tliat ware es eigentlich das Geschaft des Tanzmeisters 
und der wichtigste Theil seiner Kunst, die Jugend stehen und gehen 
zu lehren. Er miisste auf die ganze Stellung des Kórpers und auf 
alle Bewegungen sehen; diese alle nicht allein nach den Gesetzen 
der Schonheit und des Anstandes, sondern auch nach den Gesetzen 
der Leichtigkeit“ (ich setze hinzu und der Kraft, damit keine weich- 
liche Ziererei daraus werde) „und Brauchbarkeit einrichten u. s. w.“ 
— Allein Tanzmeister der Art sind selten.

Durch EhrgefUhl lasst sich an jungen Leuten, zumal wenn 
Tadel oder Lob von ihres Gleichen kommt, viel ausrichten. Es 
ware daher wohl nicht Unrecht, zu Zeiten folgende Ubung anzustellen.

Der Gymnast lasst ein, zwei bis drei seiner Schiller auf einrnal, 
in verschiedenen Richtungen fur die iibrigen Zuschauer, welche hier 
die Censoren ausmachen, gehen, einrnal von der Gesellschaft a b - 
warts, dann auf sie zu, drittens quer voruber; bald gemachlich 
langsam, bald geschwinder, bald eilend. Durch diese Abanderungen 
wird der Gang einer Person hinlanglich ins Licht gesetzt. Ist es 
geschehen, so sagt jeder seine Meinung in Absicht der bemerkten 
Fehler; und da selbst Knaben hierin ein sehr richtiges Gefiihl 
haben, und alle, auch sehr geringe Caricatur leicht herausfinden: 
so bleibt nicht leicht ein Fehler unentdeckt. Ist die Censur ge- 
fallt, so wiederholt man die Ubung, sie fallt gemeiuiglich schon 
besser aus, und es kann nicht fehlen, dass mit der Zeit dieser und 
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jener Fehler dadurch abgeschafft werde. Auch militarische Ubungen 
konnen viel hierzu beitragen.

3. Militarische tibungen. — Bei wichtigen Sachen, die, um 
sie mit zwei Worten zu bezeichnen, im Bezuge mit llerz und 
Kopf stehen, leitet man die Jugend durch Vorstellungen und 
G rundę, damit sie Kopf und Herz zu Rathe ziehen lerne, wenn 
die Erziehung aus ist; aber bei Kleinigkeiten, beim holen, bringen, 
wenden, drehen u. s. w. durch Befehle, um sie Subordina- 
tion z u lehren, ohne welche die Gesellschaft sich in ein Chaos 
umwandelt, wo jeder mit dem Kopfe des andern zusammenrennt.

Das Militar gibt uns in seinen Manovern ein Muster von 
Subordination, von iiuBerst bewundernswiirdiger, schneller, piinkt- 
licher Vollbringung gegebener Befehle. Ich glaube, dass es sehr 
niitzlich sei, dies und jenes in die tagliche Behandlung der Jugend 
iiberzutragen; und fiir unsere Erziehungsschulen, auch schon fiir 
kinderreiche Familien, wo des LSrmens, Laufens und Rennens, des 
Vergessens der nóthigen Sachen, der Unordnung im Anzuge u. s. w. 
kein Ende ist, wUre eine gut angeordnete militarische Einrichtung 
wohl wiinschenswert. Es ist schon, wenn Knaben und Jiinglinge 
aufs Commandowort an ihren Platz fliegen, sich an ihren Stellen 
gehbrig rangieren, gute Stellung annehmen und anstandig wie ein 
Leib abmarscliieren, woliin man sie haben will; iiberhaupt wenn sie 
gewohnt werden, gewisse, oft vorkommende Verriclitungen, die ge- 
wóhnlicli unter Durcheinanderlaufen und Larmen geschehen, nach 
Commando zu thun. Wer mit viel jungen Leuten taglich zu 
schaffen hat, wird das, was ich hier gesagt habe, sehr gut verstehen.

Ein anderer Grund, der mich antreibt, militarische Ubungen 
zu empfehlen, ist ganz gymnastisch; er betrifft Verbesserung 
des auBeren Anstandes. Unzahlige unserer jungen Leute 
sind im Gange und in der Kbrperstellung auBerst nachlassig und 
schlaff. Dagegen sind militarische Ubungen, vorziiglich die mannig- 
faltigen MUrsche und Schwenkungen, die mit einer genauen 
Haltung des Kórpers verbunden sind, sehr zu empfehlen; und sie 
machen, wenn sie, wie sich von selbst versteht, nicht mit Sclaverei 
und Fuchteln verbunden sind, der Jugend Vergniigen.

Ferner wird man mir es zugeben, dass man jungę Leute nicht 
friih genug an Bescliwerden gewóhnen kbnne, um sie Geduld 
zu lehren, und fiir die Zukunft abzuharten. Hierzu sind betracht- 
liche Marsche von zwei, drei und mehreren Stunden vortrefflich, 
und ist die Gegend, durch welche der Weg geht, arm an Natur-
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sachen, will man schnell fort, so ist der taktmaBige militarische 
Schritt ungemein bequem.

Die bisher angefiihrten drei Griinde machen es nóthig, mancher- 
lei Marsche und Schwenkungen zu ttben. Dies macht den Knaben 
ungemein viel Vergniigen, und sie werden, wenn sie erst einige 
Fertigkeit erworben haben, bald selbst kommen, und ihre Anfuhrer 
bitten, mit ihnen zu marschieren. Wie die Sache zu veranstalten 
sei, lehrt uberall das Militar durch sein Beispiel.

Viertens sind militarische Ubungen sehr beąuem, um den 
Muth der Knaben z u bel eben, ihren natiirlich kiihnen Unter- 
nehmungsgeist zu starken, und sie gegen kórperlichen Schmerz 
abzuharten, wozu es bei der Weichlichkeit unserer gewohnlichen 
Lebensart endlich holie Zeit wird. Alle Ubungen, welche dahin 
leiten, ohne anderweitig zu schaden, verdienen Achtung; und wenn 
sie der feine Ton mit dem Worte Roheit benennt: so lasst uns 
bedenken, wohin er uns schon gefiihrt hat und erst noch fiihren 
wird; wie er allen Sinn fiir Christenpflicht und Menschlichkeit lahmt, 
wenn er sich durch Thatkraft und edelmiithige Selbstverleugnung 
auBern soli.

Unsere jungę Gesellschaft theilt sich in zwei Parteien, beide 
sind feindliche Armeen gegen einander. Ihre Waffen verursachen 
Schmerz, ohne zu schaden. Es sind maBig dicke Ruthen. Kopf 
und Gesiclit werden durch Helme *)  gesichert, so gehts in den Krieg. 
Ein Theil des Waldes oder ein Sandhiigel des gymnastischen 
Platzes wird von der einen Partei besetzt. Die andere riickt an, 
um ihn zu erobern. Alles folgt dem Aufseher. Kann man durch 
List nichts gewinnen, so gehts zum formlichen Angriff iiber und 
es kommt darauf an, wer den Platz behauptet. Dieses Spiel ist 
auch ais Nachtspiel sehr gut zu gebrauchen, um die Knaben an 
das grassliche Phanomen der Dunkellieit zu gewohnen. Ist es Winter, 
so vertreten Schneeballe die Stelle der Ruthe. Die beiden Corps — 
ich setze eine grofie Flachę zum Kampfplatze voraus — suchen 
sich durch mancherlei Marsche den Vortheil des Windes, des Sonnen- 
lichts, des Bodens abzugewinnen, d. i. man sucht die feindliche 
Armee windabwarts zu drangen, damit sie genothigt ist, beim An- 
griffe windeinwarts zu stehen und zu werfen; oder man presst sie 
in eine Lagę, wo sie von der Sonne geblendet wird, oder endlich,

*) Die Verfertigung derselben ist wohlfeil. Ich habe sie von Knaben selbst 
aus starken Pappendeckeln machen gesehen.
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man diiickt sie in eine tiefer liegende Stelle des Kampfplatzes 
hinab, um von oben lier auf sie herab werfen zu konnen. Alles 
dies 19sst sich ohne starkę Marsche, oft durch tiefen Sclinee, 
ohne sclileunige Wendungen, und ohne kiiline Angriffe zur rechten 
Zeit nicht bewirken. Diese Ubung erfordert also volle Anstrengung, 
und da sie mit Werfen und Ausweiclien verbunden ist, so iibt sie 
die Kraft des Arms, der Schulter und Brust, die Schnelligkeit der 
1 iifie, die Gewandtheit des Kórpers durch schnelles Ausweiclien und 
das AugenmaB zu gleicher Zeit.

Diese Ubung lasst sich am besten anstellen bei Anfang des 
Thauwetters. Es gibt einen Zeitpunkt, wo der Sclinee beim Zu- 
sammendriicken zu Eisklumpen wird, diese muss man nicht wahlen, 
weil dann die Schneeballen gefahrlich sind.



Dritte Abtheilung.

Plato:
Mta os smrrjpia -po; api^co, 

pr,TS TTjV ave-j amp.zTo; ztvetv,
p.T|T£ au>p.a aveu '!'UX’)S, b® ®p'J- 
vop.evio yipmoroti tsopjiiortm zat uyiz.

In Tim.ieo pag. 108G. A.

das ist:
Nur ein Heil gibts fiir beide; 
strengt den Geist nicht an ohne den 
Kbrper, den Kbrper nicht ohne den 
Geist, damit beide, gleichkraftig und 
im Gleichgewicht stehend, gesund 

bleiben.

XV. Abschnitt.

Baden und Schwimmen.

Wollte ich fiir diese beiden hóchstwichtigen Ubungen die Em- 
pfehlungen der Arzte, Erzieher und Philosophen zusammentragen: 
so wiirde ein sehr starkes Buch daraus werden. Es ist auffallend, 
dass alle, alle sie empfehlen, aber noch auffallender, dass man 
beinahe iiberall wenig oder nicht darauf denkt.

Nach einer Erfahrung von Jahrhunderten her ist das kalte 
Bad fiir die Gesundheit von unglaublichem Nutzen; das Beispiel 
alter Nationen, die fast in jedem Hause ein Bad hatten oder óffent- 
liclie Bader besuchten; die religibse, auf Politik gegriindete Sitte 
des Badens bei Juden und Muhamedanern, das Beispiel unserer 
altesten Vorfahren, welche den Neugeborenen im kiihlen Quelle ab- 
harteten, die fast allgemeine Sitte des Badens bei ganz rohen und 
halbcultivierten Naturvolkern, denen wir an Gesundheit und korper- 
licher Starkę weit nachstehen und endlich der allgemeine Ausspruch 
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uns aufmuntern, ein Gleiches zu thun; aber unsere Badestuben 
sind iiberall eingegangen, und die lobliclie Sitte, seinen Kbrper von 
Zeit zu Zeit zu reinigen, seine Haut, seine Muskeln und Nerven 
zu starken und dadurch menschliclier und gesiinder zu werden, wird 
beinahe iiberall, wenigstens in den meisten kleinen Stadten ais 
etwas Unsittliches angesehen, das der hochweise Magistrat wohl 
gar verbietet und das auf vielen Schulen und Universitaten mit — 
Strafe belegt ist. Dieses wahrhaft schmutzige Vorurtheil ist all
gemein Modę, man liiilt es fiir ein Zeichen der Ehrbarkeit, sich 
nicht zu baden, weil man sich, da keine besonderen Anstalten dazu 
da sind, im Freien entblóBen muss; man tragt sich also sein Lebe- 
lang mit einer wirklichen Umliautung von Schmutz herum, die bei 
lebhafter Vorstellung uniiberwindlichen Ekel erregt und nach welcher 
man, wie der vortreffliche Frank sich ausdriickt, wie aus den 
Jahrringen eines abgesagten Baumes, die Lebensjahre berechnen 
konnte.

Ist eine so allgemeine Unreiulichkeit, die man gewohnlich nur 
von den Theilen des Kórpers wegnimmt, wo sie ins Auge fallt, 
nicht entsetzlicli ? — Sollte man glauben, dass sie bei einer ge- 
sitteten Nation stattfinden konnte, bei welcher es doch Scliande 
ist, in schmutzigen Kleidern einherzugehen ? — Ist es denn schon 
hinlanglich, mit reinlichen Kleidern den Schmutz zu bedecken, der 
den ganzen Kbrper tiberzieht? —

Unzer sagt im Arzt von Leuten, welche sieli der Unreinliclikeit 
aus Affectation iiberlassen, sie sind wert, dass man Buch 
iiber sie lialte, diese Niedertrachtigkeit sollte billig 
eine allgemeine Veraclitung nach sich ziehen. Es scheint 
mir, dass die allgemeine Sitte, von den Kinderjahren an bis zum 
Grabę den bei weitem groBten Theil des Leibes ungewaschen zu 
lassen, kein besseres Schicksal verdient; lasst uns wenigstens die 
wenigcultivierten Bewohner der Pelews, welche bei jedem Sonnen- 
aufgange ihre Leiber in das Element tauchen, das nicht bloB fiir 
die Fische geschaffen ist, nichts von dieser Unsittlichkeit wissen 
lassen, sie wurden uns verachten.

Eine andere Folgę des Nichtbadens betrifft die Gesundheit, 
welche ohne vollkommene Reinlichkeit unmbglich bestehen kann. 
Ich will einen bekannten Arzt, Unzer, reden lassen.

„Unser Leib diinstet, so lange er gesund ist, bestandig eine 
klebrige Feuchtigkeit aus, die sich an die Haut anlegt, und sich 
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an den unbedeekten Theilen mit dem darauf fallenden Staube und 
anklebenden Schmutze vereinigt.“

Alle bedeckten Theile des Kbrpers diinsten gewóhnlich noch 
stiirker aus, ais die unbedeekten. Die Kleider halten den Staub 
nicht ganz zuriick, er zieht sich nach und nach hindurcli bis auf 
die Haut. Aber die Kleidung selbst, durch die Bewegung und 
unaufhórliche Reibung abgenutzt, setzt eine staubahnliche Masse 
auf die Haut ab, die mit der Ausdiinstung eine Kruste tiber den 
ganzen Leib bildet.

„Hierdurch werden das Gesicht, der Hals, die Hande“ — ich 
wiirde nach dem soeben Eingeschalteten sagen: der ganze Leib — 
„mit einer Schmutzrinde tiberzogen, welche die Ausdiinstung 
hindert, indem sie die SchweiBlócher verstopft. Um 
dieses zu verhiiten, muss man seine Zuflucht zum Waschen nehmen“ ; 
da dieses aber, wenn es iiber den ganzen Leib geschehen soli, viel 
umstandlicher ist, ais das Baden, so wiirde ich geradezu gesagt 
haben: Man muss sich baden.

Es ist genug, uns hier an einem Punkte festzuhalten, und 
dieser ist: gehemmte Ausdiinstung durch eben beschriebene 
Unreinlichkeit. Sie ist so unleugbar, dass sich gar nichts dagegen 
einwenden lasst.

Jedermann kennt die iiblen Folgen derselben, Schnupfen, Husten, 
Zahn- und Kopfweh, ReiGen in den Gliedern, Hals- und Augen- 
krankheiten, manclierlei Krankheiten der Haut, u. s. w. Wir haben 
uns an diese Sachen gewohnt, wir glauben, das sei nun einmal so, 
und es fallt fast keinem mehr ein, die Ursache davon wenigstens 
gróBtentheils einer Unreinlichkeit zuzuschreiben, die allgemein Modę 
geworden ist.

Es ist aber ausgemacht, dass eine grofie Menge von Krank
heiten aus Mangel der Reinlichkeit und dadurch gehemmter Aus- 
diinstung entstehen, dass folglich ein gro Cer Theil des menschlichen 
Elends gehoben werden kbnnte, wenn man das Baden in den 
Familien einfiihren und selbst durch bffentliche Anstalten unterstiitzen 
wollte.

Wenn wir so sehr auf die Erhaltung eines einzelnen, durch 
Frost, Dampfe oder Wasser verungliickten Mitgliedes unserer Ge
sellschaft sehen, und wenn zu diesem Zwecke in den meisten Gegen- 
den schon herrschaftliche Befehle und Ermahnungen vorlianden sind: 
so lasst uns doch consequent handeln; es muss ja weit wichtiger 
sein, das Wolilsein von mehreren Millionen Individuen zu sichern, 
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ais einem schon Halbtodten das Leben zuriick zu geben, was er 
nur gar zu oft unwillig annimmt, weil es sein Wunsch war, es 
nicht zu besitzen. Demungeachtet sind óffentliche Badeanstalten 
noch hiichst selten und Aufmunterungen zu dieser allgemein zu ver- 
breitenden, groBern Reinlichkeit kennen wir noch gar nicht. Doch 
ist in der Gcgend von Speier, Mannheim, Mainz u. s. w. der Rhein 
wieder im Besitze des Rechtes, seine Uferbewohner nach altdeutscher 
Sitte abzustahlen und in Wien gibt es ein óffentliches von Dr. Ferro 
errichtetes Badehaus, dessen Einriclitung man in Franks Systeme 
einer med. Polizei B. 3, S. 1003, auch in Gruners Almanach fiir 
Arzte und Niclitarzte, angezeigt findet.

Ich lialte das kalte Baden fiir einen Hauptpunkt einer guten 
physikalischen Erziehung und glaube, dass eine Badeanstalt fiir 
óffentliche Schulen und Erzichungshauser unentbehrlich sei. Offent- 
liche Gebaude sind dazu just nicht nijthig, ein sich er er, etwas 
abgesonderter Platz scheint mir dazu vollig hinreichend.

Liefie man hier die Jugend unter guter Aufsicht baden, so 
wiirde sie nicht in Versuchung gerathen, der elterlichen Aufsicht zu 
entwischen, den hngstlich zitternden Eltern Besorgnisse zu verursaclien, 
beim Baden Unsittlichkeiten zu treiben, oder gar zu ertrinken. Verliert 
unser Vaterland jahrlich nicht einige hundert seiner hoffnungsvollsten 
Siiline auf diese Art?

Man kann mir hier mancherlei einwenden, z. B. das Baden 
ist nicht an allen Orten thunlich, weils am Wasser felilt; wer soli 
die Aufsicht iibernehmen? — Wer die Badekleidung bezahlen? 
u. s. w. Alle dergleiclien Einwendungen zeigen bloB, dass man 
nicht ernstlich will und dass man besonders die eigentliche 
Erziehung, Unterricht abgerechnet, mit einer Gleichgiltigkeit 
ansieht, die uns keine Ehre macht.

Der Vortheil, welchen die Jugend aus kalten Biidern ziehen 
wiirde, ist sehr begreiflicli. Ich sagę mit FleiB aus kalten Badern; 
denn ich wiirde selbst das an Sommernachmittagen schon lauere 
Wasser nicht dazu benutzen lassen, sondern das weit kiihlere am 
frilhen Morgen dazu anwenden. Alle Nerven und Muskeln werden 
dadurch gestahlt, der Kórper wird gegen Kalte ungemein duldsam 
gemacht, die Haut, auf dereń Derbheit oder Weichlichkeit so viel 
ankommt, wird gegen den Einfluss der Luft abgehartet und fahig 
erhalten, ihr naturliches Geschaft, die Ausdiinstung, gehorig zu 
unterhalten. Es scheint mir zugleich, dass dergleichen kalte Bader 
dem Geschlechtstriebe entgegenwirken konnen. Doch dariiber mogen 
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Arzte entscheiden; desto gewisser ist es, dass sie den ganzen Kórper 
anfrischen, den ganzen Menschen thatiger und munterer machen, 
und besonders in heiBen Sommertagen ungemein dienlich sind, das 
Blut abzukiihlen. Da dieser Gegenstand ganz vorziiglich Sache 
des Arztes ist, und ich ihn vom Doctor Hufeland kurz und vor- 
trefflich abgehandelt finde: so kann ich wohl nichts besseres 
thun, ais dass ich meinen Lesern einen kurzeń und wórtlich getreuen 
Auszug einer Stelle aus einer Abhandlung desselben hier mit- 
theile. *)

„Grundlage der Erziehung sei: móglichste Starkung der schlaffen 
Fasern des Kindes; Haltung ihrer Eeizbarkeit in den gehórigen 
Schranken, ohne sie durch tlbertriebene Abhartung unempfindlich 
oder steif zu machen; successive Gewbhnung an die Elemente und 
stete Beibehaltung eines einzigen Tons in der Erziehung und 
Entfernung aller Hindernisse der natiirlichen Entwicklung, vielmehr 
Untersttitzung derselben, ohne die Sache zu iibertreiben. Vorziiglich 
suche man gleich vom Anfange an jenes herrliche Gleichgewicht 
der Krafte und Bewegungen der Seele und des Leibes zu griinden 
und zu erhalten, in dem allein die wahre Gesundheit des Leibes 
und der Seele liegt. Man kann versichert sein, dass man durch 
eine, diesen Grundsatzen angemessene physikalische Erziehung nicht 
bloB den Kórper, sondern auch die Seele bildet, und dass man, 
schon im ersten Jahre, dadurch selbst den Seelenorganen eine un
gemein gliickliche Richtung geben kann, welche die nachherige 
moralische Bildung unbeschreiblich erleichtert, ja nach meiner 
Meinung ein wesentliches Stiick derselben ist. — Zur Ausfuhrung 
der obigen Vorschriften wird hierauf vorgeschlagen: 1. Waschen 
mit kaltem Wasser schon in der vierten Lebenswoche. Glucklieh 
sind die Menschen, denen man diese Gewohnheit des taglichen 
allgemeinen kalten Wascliens von Kindheit an eigen und wirklicli 
zum Bediirfnisse gemacht hat. Sie besitzen darin eine der grÓBten 
Schutzwehren gegen Giclit, Fliisse, Nervenschwaclien, Katarrhe u. s. w. 
eins der starksten Erhaltungsmittel der Gesundheit, und sie werden 
es gewiss denen zeitlebens verdanken, die ihnen dies heilsame Be- 
dtirfnis aufgelegt haben. — 2. Wóchentliches ein- und zwei- 
maliges Baden vom Anfange an. Ist irgend ein Mittel, was 
alle Erfordernisse dieses Zeitalters erfiillen und Gesundheit, Festig- 
keit, Harmonie und schóne gleichfórmige Entwicklung der Krafte

*) Im Journal des Luxus und der Moden 1792. St. 5. S. 226 kann man 
die ganze treffliche Abhandlung naehlesen. 
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sowohl, ais der Organe zu bewirken vermag, so ist es gewiss 
dieses. Wirkungen desselben in der ersten Lebensperiode sind:

1. Beforderung der Reinliehkeit. Das gewbhnliche Waschen 
ist nicht hinlanglich, die bis in die Hautporen gedrungenen Un- 
reinigkeiten wegzubringen. Beim Nichtbaden entsteht leicht Aus- 
schlag, Grind, Rauhigkeit der Haut und Verderbung der Safte.

2. Erfrischung und Belebung der Hautorganisation, die bei der 
gewbhnlichen Behandlung ihre Wirksamkeit verliert und theils todte 
Schlaffheit, theils krankliche Reizbarkeit annimmt. Durch fleiBiges 
Baden erlialt das Kind ein fiir unsere Generation fast verlorenes Gut, 
namlich Ton, Festigkeit und naturliche Wirksamkeit der 
Haut; folglich nicht allein Befreiung von allerlei Hautkranklieiten, 
nicht allein grbBere Fahigkeit, die unvermeidlichen, ais Blattern und 
Masern zu iiberstehen; sondern auch, vermoge der bekannten Sym- 
pathie der auBern Oberflache mit der innern, mit Stttrkung der auBern 
Haut auch Starkung der innern Systeme — der dritte Theil aller 
Krankheiten wird uns durch die Haut mitgetheilt.

3. Kein Mittel wirkt so gegen Stockungen, Unordnungen der 
Bewegungen und Cirkulation, bringt so Leben und Thatigkeit in alle, 
auch die entferntesten Organe und Functionen, folglich Harmonie ins 
Ganze, reguliert so sehr das wichtige Geschaft der Entwicklung und 
Ausbildung der Organe und Krafte und sorgt so sehr fiir die gleieh- 
formige Vertheilung der letzteren, ais das Baden. (Recht sehr viel 
Beherzigung verdient folgendes.)

4. Ein hauptsachlicher, bisher ganz ubersehener Vortlieil des 
frlihzeitigen Badens ist endlich der, dass dadurch der ganzen Natur 
d. li. der lebendigen Wirksamkeit der Krafte und Organe mehr 
Richtung und Antrieb nach der Oberflache und in die auBern 
Theile gegeben und folglich der heilenden Natur in Krankheiten 
mehr die Kraft und Gewohnheit mitgetheilt wird, ihre kritischen 
Bewegungen nach der Haut zu determinieren und die Hautabson- 
derung zur Entscheidung und Hebung der Krankheiten zu benutzen. 
Ich kenne, setzt dieser vortreffliche Arzt hinzu : nichts verderblicheres, 
nichts, was den Begriff von Schwache und Krankliclikeit so voll- 
kommen enthielte, ais der in unserer Zeit allgemein gewordene Cha
rakter der menschlichen Natur, von a u Ben nach innen zu reflec- 
tieren und alle Ablagerungen der Krankheitsstoffe sowohl, ais ihre 
Krisen, auf die innern Theile, besonders auf die V erdauungswerk- 
zeuge zu machen. Es ist eine wahre Umkehrung der Natur, wo 
die innere Oberflache die Dienste der auBern thut, da im regel- 
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mafiigen Naturzustande das ganze Scliema gerade entgegengesetzt, 
und die Riclitung der Bewegung vom Mittelpunkte nach a u Ben 
sein soll.“ So weit der Arzt.

Es konnte dennoch zUrtliche Eltern geben, die im Gegentheile 
Schnupfen, Husten und andere Krankheiten vom kalten Baden be- 
fiirchteten. Ihnen zum Troste muss ich hier meine Erfahrung an- 
fiihren. Ich habe nun mehrere Jahre, nicht bloB im Sommer, 
sondern auch den ganzen Herbst hindurch bis gegen den Winter, 
einige 30 jungę Leute baden geselien, bei groBer Hitze sowohl, ais 
auch im Regen, an kiihlen Tagen, bei dick liegendem Reife und 
gefrorenen Pfiitzen, einmal sogar kurz vor Weihnachten bei schnell 
eingefallenem Thauwetter in einem Teiche, dessen hand- und daumen- 
dickes Eis an einer Stelle mit einer starken Saule entzweigestofien 
werden musste, und auf welchem die Badenden herum giengen; ein 
anderes Mai in einer tiefen Sammlung von Schneewasser, und beide 
Mai auf dringendes Bitten dieser jungen Leute. Ich habe, selbst 
weichlich erzogen, und den daher stammenden Vorurtheilen nicht 
fruhzeitig entrungen, genau beobachtet, und auf die Erage: sollte 
denn das wirklich angehen, ohne zu schaden? von der Erfahrung 
immer die gerade, nur mit wenigen Bedingungen verkniipfte, Antwort 
erhalten: ja es geht nicht nur, sondern ist fiir korperliche 
Gesundheit zutrSglich. Ich habe weder Schnupfen noch Ilusten 
noch sonst eine Krankheit damach entstehen sehen, sondern gefun- 
den, dass Personen, die sich diesem kraftigen Gesundheitsmittel 
unterwerfen, beinahe ganz und gar von allen diesen Zu- 
fallen frei sind, und dass sie das, was die meisten Leute wie 
die Pest fiirchten, das Erkalten kaum kennen.

Beispiele dieser Art sind leider bei uns Deutschen, oder viel- 
mehr bei uns verfeinerten Europami iiberhaupt sehr selten, wir 
staunen sie nur in dem gemeinen Russen an, der aus seiner heiBen 
Backofenstube hinaus ins Schneebad geht, und schieben dieses auf 
die Hartę und Rohigkeit seiner Natur. Gesund sein heiBt aber 
nicht roli sein, und Gesundheit ist mehr, ais die weibische Ver- 

* feinerung, ais aller Geschmack. Ich fiihre daher noch ein 
merkw.iirdiges Beispiel an.

Es kam am 8. August 1791 zu Schnepfenthal ein kleines 
Madclien zur Weit. Sein Vater nar.nte es Thusnelda Gertrud. Es 
ist ein kleines, frohliches Ding. Er tauchte es am 6. oder 7. 
Tage, nachdem es vorher ununterbrochen reine und kiihle Luft ge- 
athmet, ihr auch oft ganz nackend ausgesetzt und liaufig ganz kalt

►
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gewaschen worden war, am kalten Quell unter, und wiederholte dies 
alle zwei bis drei Tage. Das Kind ersehrak gleich anfangs sehr 
wenig, denn die Empfindung junger Sauglinge ist noch gar nicht ver- 
feinert und noch weniger bis zur NerrenschwSche herabgestimmt. 
Doch weinte es wohl zu Zeiten. Nach und nach trat aber die Ge- 
wohnheit so vollig ins Spiel, dass es beim Untertauchen seltener 
einen Laut von sich gab. Es wurde kalt, der Winter kam, oft war 
dann das Wasser mit Eis iiberzogen; aber Thusnelda hielt sich 
dabei sehr gut. Man trug sie nebenbei oft halb, oft ganz nackt im 
Windę, im Regen, im Schneegestóber herum, und Thusnelda — — 
verzeiht mir ihr ziiitlichen, ewig um eure Lieben angstlich bekiim- 
merten Miitter, dass ich euch hier ein Beispiel aufstelle, welches 
aus der alten, biedern, deutschen Weit entlehnt zu sein scheint, 
und das gegen eure GrundsStze in der pliysischen Erziehung so 
auBerordentlich absticht — Thusnelda genoss einer so ununter- 
brochenen Fiille von Gesun dheit, einer solchen Kórper- 
starkę, ais ich bei einem Kinde von dem Alter fast noch nie be- 
merkte. Da dacht ich oft, unsere alten, gesunden Stammeltern liatten 
doch wohl Recht, wenn sie die Kinder hart gewohnten, denn li ar te 
Gewbhnung ist, allem Anscheine nach, der einzige, 
wahre Weg zur Gesundheit.

Wir wahlen uns also am benachbarten Flusse, denn Teiche sind 
nie so angenelim, eine bequeme Stelle. Das Ufer ist von Gebiischen 
umkranzt, die Tiefe ist uns genau bekannt, nicht zu groB, aber auch 
zum Untertauchen nicht zu flach. Das Ufer ist einige FuB hoch 
und gewahrt so einen bequemen Sprung in die Tiefe. Der Strom 
ist nicht reiBend. Man entkleidet sich einzeln hinter dem Gebusche 
und legt ein Paar leinene Beinkleider an, die nur halb zu den 
Knien herabgehn. Frisuren werden nicht verdorben, weil entweder 
gar keine oder nnr sehr einfache stattfinden. Alle sind fertig zum 
Baden. Ich will indes die Regeln angeben, die aus der Erfahrung 
mit obigen jungen Leuten gezogen sind.

1. Man beobachte stufenweise Fortschri tte. Anfanger 
fiihre man an heiBen Sommertagen gegen Abend zuerst ins Fluss- 
bad; weil alsdann das Wasser am lauesten ist; aber

2. die beste Zeit zum Baden ist des Morgens, wenn es sein 
kann, ganz friili, doch nie gleich nach dem Essen.

3. Der Aufseher lasst seine Zoglinge vbllig a bgek iih lt und 
nie erhitzt ins Wasser springen. Sie miissen ihn daher jedesmal 
erst fragen, ob sie kiilil genug sind. Er untersucht. ihre Armhohlen, 
und findet er diese kiihl: so ist’s ein Zeichen, dass sie abgekiihlt sind.
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4. Er lasst sie am liebsten ins Wasser springen und gleich 
mit dem ganzen Kbrper untertauchen, damit das Blut nicht nach 
dem Kopfe allein getrieben werde, wenn dieser aulJer dem Wasser 
bliebe. Wer noch nicht mit dem Kopfe untertauchen kann, wird 
angehalten, sich denselben durch Schopfen mit den Handen abzu- 
kiihlen. Das Hinabspringen kostet nur wenig Ubung, und diese 
besteht anfangs in haufigem freiwilligen Untertauchen des Kopfes, 
dann im Wegkriechen unter dem Wasser. Kann man dies erst, 
so erlangt man bald einige Fertigkeit, sich willkiirlich unter dem- 
selben zu bewegen, und endlich lernt man beim Herabspringen mit 
dem Kopfe zuerst ins Wasser fahren, und wie ein Fiscli darunter 
wegschieBen. Anfanger, die sich noch wenig im Wasser zu helfen 
wissen, nimmt der Gymnast in Empfang und leitet sie gehbrig an.

5. Fiinf bis zehn Minuten sind hinlanglich, den Kórper zu 
erfrischen und die Nerven zu starken. Ein Paar wollene Hand- 
schuh, oder ein Stiick Flanell diene zum Abreiben der Haut, eine 
Arbeit, die eine sehr gute Bewegung gibt, den Schmutz rom Leibe 
schafft und die Haut erfrisclit.

6. Ich glaube nicht, dass es nbthig sei, wegen Schnupfen oder 
Husten oder wegen Fliissen das Baden auszusetzen; der Fali wird 
selten eintreten, denn jungę Leute, die sich an kaltes Wasser ge
wohnen, wissen selten oder nie etwas von jenen Ubeln, wenn ihre 
iibrige Lebensart dem Baden entspricht. *)

7. Man halte darauf, dass sich jeder Badende, so bald er das 
Wasser verlasst, sogleich abtrockne und schnell ankleide. Gleich 
nacldier ist eine kleine Bewegung sehr heilsam; ist der Badeplatz 
15 Minuten weit entfernt, so gewrihrt sie schon das Zuriickgehen.

*) Ich kann ubrigens versichern, dass ich mehrmals bei Catarrhalzufallen 
das Waschen des ganzen Oberleibes, des Halses, der Arme und Schultern mit 
eiskaltem Wasser vorirefflich gefunden, und mir dadurch den Catarrh vom 
Halse geschafft habe.

13 Gutsmuths, Gymnastik fiir die Jugend.

Diese wenigen, ganz simpeln Regeln sind nach meiner Er
fahrung vollig hinreichend.

Allein der Sommer vergeht. Es wird Herbst. Man lasse 
sich dadurch nicht abhalten, denn Zeit und Ubung schaffen Ge 
wohnheit. Ich habe schon oben Beispiele angefiihrt, und ich kann 
dafiir stehen, dass jeder, selbst schwachliche Knabe nicht nur voll- 
kommen gut und ohne Beschwerde ausdauert, wenn man unaus- 
gesetzt alle zwei bis drei Tage baden lasst, sondern dass es zur 
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Starkung seiner Gesundheit und seines Kórpers un- 
gemein beitragen wird .

Ich darf denjenigen meiner Leser, der sich von der Giite dieser 
physikalischen Behandlung iiberzeugt, fiir den Winter nicht im 
Sliche lassen. Ich glaube, dass es sehr gut móglich ist, jederzeit 
im Freien zu baden. *)  Allein ich móehte nicht gern zu viel ver- 
langen. Móehte doch jede Familie und jede familienahnliche Er
ziehungsanstalt ihren Kindera die fur ihre Gesundheit so groBe 
Wohlthat erzeigen, und sie wenigstens wóchentlich einmal baden 
lassen; Wasser und eine Badewanne kosten weniger, ais gewóhnlich 
die Arzeneien betragen, die man dadurch erspart.

*) Arme Judenweiber, welche kein Bad im Hause veranstalten konnen, 
steigen sogar durch ein Eisloch in Fluss- oder Teichwasser und ziehen sich 
auf dem Eise und im Schnee wieder an, ohne dass es ihnen schadet. Man 
sehe Campens Anmerk. zum 9. Theile des Rayisionswerkes. S. 21.

**) Medicin. Polizei. B. 3. S. 1003.

In einer guten biirgerlichen Gesellschaft sind aber Badehauser 
fur jede Stadt und fiir jedes Dorf zur besseren Erhaltung der Ge
sundheit und Reinlichkeit so unentbehrlich, ais die Leichenhauser. 
Darin wird mir, hoffe ich, jeder einsichtsvolle Arzt Beifall geben; 
denn Gesundheit ist zum Leben so unentbehrlich, ais vólliger Tod 
zum Begraben. Zur Gesundheit gehórt aber eine reine, unver- 
weicblichte, derbe Haut, die am besten durch Bader erhalten wird. 
Wie wiinscbenswurdig miisste es daher besonders fiir die armeren, 
arbeitenden Volksclassen sein, wenn sie fiir weniges Geld, oder 
noch besser auf óffentliche Kosten, ein kaltes Bad erhalten hónnten, 
das sie in ihren Hausera oft nur mit groBer Schwierigkeit veran- 
stalten konnen. Jedoch dies wóre die Sache der Arzte und der 
medicinischen Polizei! — „Wenn — sagt Frank**)  — 
bei Errichtung óffentlicher Bader die Polizei dafiir sorgt, dass der- 
gleichen Badehauser nicht zum Sammelplatze ausschweifender 
Menschen und folglich zur Quelle der Erschópfung und wechsel- 
seitiger Ansteckung.................ausarten, und wenn auch sonst die
Ordnung getroffen wurde, dass man nicht jedem in vollem SchweiBe 
daher rennenden und erliitzten Jiinglinge sogleicli gestatte, sich, 
auf gut russisch, mit dampfendem Kórper in das kalte Wasser zu 
stiirzen: — so sind dergleichen Gelegenheiten zur óftern Abwaschung 
des Kórpers und zur Starkung seiner Nerven und Fasern durch 
die unnachahmliche Wirkung kalter Bader gewiss eines der gróBten 
und natlirlichsten Mittel zur Wiederherstellung aller der Vorziige 
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deutscher Mannhaftigkeit und Spannkraft, welche, unter der ent- 
lehnten Verzartlung und dem affectierten Zuriickbeben vor jedem 
kalten Tropfen Wassers, so wie unter tausend andern auslandisclien, 
sowohl physischen, ais moralischen Z i m p e rl i ch k e i te n und mehr 
ais weibischer Empfindlichkeit, anfiengen, zurSchande desdeutschen 
Volks, nach und nach zu erlbschen."

Vom Baden bis zum Schwimmen ist nur ein kleiner Scliritt. 
Unsere Jugend soilte schon deslialb zum fleiBigen Baden angehalten 
werden, damit sie das Schwimmen dabei lernte. Es ist eine schone, 
mannliche Fertigkeit, die Stiitze unserer Menschenfreundlichkeit in 
Rettung Verungliickter. Was helfen uns alle Befehle, Ermunterungen 
und offentliche Pramien, den Armen zu retten, den die Fiut er- 
griffen hat, wenn wir unvermbgend sind, es zu kónnen, wenn wir, 
indes jener ertrinkt, am Ufer herum nach Hilfsmitteln rennen 
miissen, anstatt ein Hilfsmittel in uns selbst zu finden u. s. w.

Der Nutzen des Sciiwimmens ist zu auffallend und zu allgemein 
anerkannt, ais dass ich hier noch mehr darttber zu sagen brauchte. 
Die alten Athenienser sagten ja schon, um einen Taugenichts zu 
bezeichnen, er kann weder schwimmen noch buchstabieren.

Alle Thiere kónnen schwimmen; es ist folglich gar keine Kunst, 
sondern eine natiirliche Anlage des thierischen Kórpers, die ihm 
der Schópfer gab, weil er die Gefahr voraus sah, in die ihn ein 
Element versetzen kónnte, das ihm iiberall so benachbart ist. Nur 
der Mensch, oder besser, der verfeinerte Europaer kann es nicht, 
theils weil es ihm nie einfallt, es zu versuchen, theils, weil jene 
natiirliche Anlage dazu durch physikalische Behandlung in der 
Jugend bald mehr, bald weniger vernichtet wird. Diese Beschuldi- 
gung ist sehr hart, denn sie betrifft nicht nur den Verlust jener 
Anlage, sondern auch eine Menge Brustkrankheiten, durch welche 
ein groBer Theil unserer Brilder zu Grabę geht.

Kaum ist der Saugling gehoren, so pressen wir seine Brust 
zusammen. Dieses unselige Modebeginnen lasst nicht ab; unsere 
gewóhnliehe, auf der Brust geschlossene Kleidung entspricht dem- 
selben. Arbeiten wir hier der Natur nicht schnurstracks entgegen? 
— Sie will, dass der Kbrper seinem natiirlichen Triebe zum Waclisen 
Folgę leiste; wir verbieten es ihm durch unsere Bekleidung. Rippen 
und Brustbein sind noch blofie Knorpel, sie sollen sich beim Wachs- 
thum ausdehnen, die immer grbGer werdende Lunge soli durch’s 
Einathmen dazu beitragen, sie soli die Brusthbhle auseinander treiben, 
und dem menschlichen Kbrper die schone, groBgewólbte Brust ver-

13* 
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sehaffen helfen, die gemeiniglich das Eigenthum starker Personen 
ist. Aber wir setzen uns dagegen, und erhalten eine Form, die 
sich merklich von der des Naturmenschen unterscheidet. *)  Die 
hiedurch verursachte Verkleinerung der Brusthbhle ist Schuld an vielen 
Krankheiten der Brust und der gróBeren Schwierigkeit bei Erlernung 
des Sehwimmens.

*) Man sehe S. T. SSmmering iiber die korperliche Verschiedenheit des 
Negers vom Europaer Frankf. 1786. Seite 31 da heifit es: „die knbeherne 
Brust war bei den drei mannlichen Mohren (Negern) gro (i, geraumig und ge- 
wolbter, ais bei den Europaern“ u. s. w. — Man glaube doch nicbt, dass die 
ungliickliche, schon tausend und aber tausend mai getadelte Modę, die Kinder 
von der Geburt an in Fesseln zu legen, nicht auszurotten ware; es bedarf 
dazu nur des Willens und der Thatigkeit der Arzte und Hebammen, Der Laie 
lasst sich durch ihre Autoritaten stimmen, wozu man ihn haben will, er ist 
gewohnlich sehr bereit mit dem Ausdrucke: der Arzt, oder die Hebamme hat’s 
gesagt. Wie leicht konnte die erste physikalische Behandlung von der weisern 
und bessern Einsicht beider abhiingig gemacht werden! Unsere Arzte, so weit 
ich sie kenne, sind dazu aufgeklart genug; unsere Hebammen werdens ja mit 
der Zeit auch werden, wenn die Polizei etwas mehr auf sie achtet.

**) Revision. Theil 9. S. 26.

Wir miissen folglich durch Ubung das' ersetzen, was uns an 
korperlieher Anlage abgeht. Hierzu gibt das Baden die beste Ge- 
legenheit.

Ich habe versprochen, so viel ais moglich der Praxis nahe zu 
kommen, ich werde mir daher auch hier beim Schwimmen, welches 
freilich am wenigsten unter die Feder des Schriftstellers, sondern 
weit mehr fiir die Hand des Halloren gelibrt, alle Miihe geben, 
denen wenigstens etwas behiflich zu sein, welche keinen Lehrmeister 
haben.

Ich darf jedoch vorher eine Anweisung nicht iiberspringen, die 
von Franklin herrtihrt, und von Herrn Campe empfohlen wird. **)  
Seine Worte dariiber sind diese: „In der That ist nichts leichter 
ais Schwimmen zu lernen; es gelibrt fast nur die Uberzeugung dazu, 
dass man es schon konne, um es wirklich zu konnen. Das lehrte 
mich der groBe Franklin (siehe dessen Briefe) in meinem sechsund- 
dreiBigsten Jahre; ich versuchte es auf sein Wort, und konnte 
schwimmen. Er sagt namlich: alle Menschen konnen schwimmen, 
so wie alle Thiere, und es kommt nur darauf an, dass sie den 
Muth haben, sich in die gelibrige Lagę zu versetzen, und diejenige 
Bewegung mit den Handen und FuBen zu machen, die uns jeder 
Frosch vormacht. Diesen Muth hat man aber nicht eher, bis man an 
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sieli selbst erfahren hat, dass man sieli auf diese Weise schwebend 
erhalten konne. Um diese Erfahrung zu maclien, gebe man an 
einer allmahlich tiefer werdenden Stelle bis an den Giirtel ins 
Wasser und wende das Gesicht nach dem Ufer. Nun hat man 
leicht das Herz, sich vorwarts hinzuwerfen, und die bekannte Be
wegung der Schwimmenden nachzuahmen, weil man weifi, dass man 
im Nothfalle gar bald den Grund erreichen und sich wieder auf- 
richten kann. Und da erfahrt man denn bald, dass das Wasser 
uns zu heben imstande sei; man versuclit es zu wiederholten Malen, 
wird mit jedem Małe zuversiclitlicher, entfernt sich nach und nach 
etwas weiter vom Ufer und — der Schwimmer ist gemacht!“

Diirfte ich iiber diese Methode nach eigener und von vielen 
andern Personen entlehnter Erfahrung absprechen, so wiirde mein 
Urtheil nicht giinstig dafiir ausfallen.

Ich habe das Schwimmen von einem Mannę gelernt, der ais 
Virtuose in seiner Kunst weit und breit lierumreiste. *)  Ich werde 
das, was ich von ihm lernte, sowie die bei uns gewóhnliche Me
thode, genau angeben.

*) Er heiGt Ch ris tian Augus t Wolf, ein geborener Hallor aus Halle 
im Saalkreise. Ich kann diesen hochst unverdrossenen, thatigen und geschickten 
Mann, der jetzt so eben allen hiesigen Zoglingen Unterricht ertheilt, allen 
Anstalten und Familien empfehlen, die ihre Kinder im Schwimmen gern unter- 
richten lassen mochten. Er erbietet sich dazu. Briefe sendet man unter seinem 
Namen an die Witwe Wolf auf dem Neumarkte in Halle, welche 
sie an ihn befbrdern wird.

1. Man lialte die angehenden Schwimmer dazu an, sich haufig 
mit dem ganzen Kopfe unterzutauehen. Die daher entstehende 
Empfindung ist anfanglicli sehr betaubend, und ebendaher ist es 
sehr nothwendig, sich vollig daran zu gewbhnen, da sie beim 
Schwimmen, zumal im Anfange, unvermeidlich ist. Man treibe die 
Sache weiter, man lerne unter dem Wasser fortkriechen und so 
lange darunter auslialten ais nur móglich ist. Ich finde, das dies 
am besten angeht, wenn man vor dem Untertauchen den Athem 
stark anzieht und ihn unter dem Wasser allmahlich wieder gehen 
lasst.

2. Zum Schwimmen ist das Wasser tief genug, wenn es der 
Person ein wenig uber die Hiiften geht. Es ist schlecliterdings 
nóthig, einen ganzen Stricli des Gewassers genau zu untersuchen, 
auch wohl durch Pfahle abzustecken, um vor den zu tiefen Stellen 
zu wanien.
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3. Eben so nothig ist ein Aufseher bei dieser Ubung, der, 
wenn er auch nicht schwimmen kann, doch das Wasser nicht scheut 
und die angehenden Schwimmer mit der Hand unterstiitzt, damit 
sie sich, ohne Furcht unterzusinken, in den Bewegungen der Hande 
und FiiBe eine Zeitlaug iiben konnen.

4. Haben sie hierin einige Fertigkeit, und fiihlt der Aufseher, 
dass sie sich etwas weniger auf seine Hand stiitzen: so lasst er 
jeden einzeln an einer Leine, welcbe dicht unter den Armen ver- 
mittelst eines Giirtels befestigt ist, in eine Tiefe gehen, die bis zum 
Halse reicht, oder fiir sie grundlos ist. Hier werden alle Krafte 
angewendet, sich durchzuhelfen und gewohnlich lernen sie hier das 
Schwimmen sehr bald, denn die Notli gibt Kraft, und doch ist 
keine Gefahr dabei. Ich habe 10 bis 12 jungę Leute gesehen, die 
schon mehrere Monate, ja Jahre das Schwimmen auf der Hand des 
Fiihrers fruchtlos geiibt hatten und es auf diese Art an der Leine 
in wenigen Viertelstunden erlernten. — Bei dieser Ubung muss der 
Zbgling es auch lernen, sich vermittelst der Hande an der Leine, 
welche jedesmal der Fiihrer halt, aus der grundlosen Tiefe heraus- 
zuhaspeln.

5. Es gibt zwei Hauptarten des Schwimmens : auf dem Ba uchę 
und Riicken. Ich will von beiden so viel angeben, ais durch 
WTorte geschehen kann.

Beim Schwimmen auf dem Ba u che stiitzt der Aufseher seine 
Hand unter den Bauch des Lehrlings, in der Gegend der kurzeń 
Rippen. Der ganze Kbrper desselben liegt etwas schrSge im Wasser, 
denn der Kopf steht hervor und die FiiBe liegen um ein Merkliches 
tiefer. Weder Hande noch FiiBe dilrfen beim Schwimmen aus dem 
Wasser hervorkommen. Die Arme werden beim Handgelenk kreuz- 
weise iibereinandergelegt, die Daumen etwas weniges eingebogen 
und an die Zeigefinger angedriickt, alle Finger dicht aneinandei’ 
geschlossen und die ganze Hand nur so wenig hohl gemacht, dass 
die eine Seite des Daumennagels den Zeigefinger fast beriihrt. In 
dieser Lagę wird mit den Handen horizontal links und rechts im 
Wasser auseinander gestrichen, so viel ais mbglich auswiirts. Die 
Bewegung der FiiBe ist weit schwieriger: die Fersen derselben 
werden erst aneinander gestellt, dann die FiiBe vermittelst der Knie- 
biegung so viel ais mbglich nach dem Gesafi angezogen, ferner 
damit hinten ausgetreten, damit sich die FuBsohlen und auBeren 
Flachen der Beine und Waden gegen das Wasser stemmen, doch 
so, dass die obern Flachen der FiiBe auf das Wasser niederdriicken 
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und so den untern Kórper jedesmal heben. Dies letztere geschieht 
vorziiglich dadurch, dass die Beine beim Austreten allmahlich rechts 
und links auseinander bewegt werden. Nach diesem letzen Manóver 
hebt die Bewegung’von neuem an, man zielit wieder die Fersen 
zusammen, u. s. f. Gute Schwimmer kreuzen sogar den unteren 
Theil der Beine. Eine Hauptregel hierbei ist, die Bewegung der 
Hande und FiiBe gleichzeitig, taktmśiBig und langsam 
genug zu machen, durch das Erste wird die Wirkung davon stiirker, 
durch das Zweite gleichmaBiger und durch langsames Verfaliren wird 
die Kraft des Schwimmers geschont und die Brust weniger angegrifien.

Beim Schwimmen auf dem Rticken liegt die Person, so 
wie vorhin, gleicbfalls schrage im Wasser, die FiiBe niedriger ais 
der Kopf und von der ganzen Person stelit weiter nichts herror, 
ais das Gesicht, selbst die Ohren sind im Wasser. Der Aufseher 
unterstiitzt sie in der Mitte des Riickens und hebt sie nur so hoch, 
dass ihr Gesicht tiber dem Wasser bleibt. In dieser Lagę schlieBt 
der Schwimmer die Oberarme dicht an den Leib, auf beiden Seiten 
herab, an. Dies ist nothwendig, denn hierdurch wird die Breite 
des Riickens ansehnlich vergróBert und mithin dem Wasser eine 
breitere Flachę zum Tragen dargeboten. Die Unterarme werden 
quer tibergehalten und die Hande auf der Brust gefaltet. Alles, 
was hier gethan wird, um den Kórper tiber dem Wasser zu erhalten, 
geschieht mit den untern Gliedern auf folgende Art. Der Schwimmer 
schlieBt FiiBe, Beine und Knie ziemlich nah zusammen und zieht 
die Knie durch Einbiegung der Hiift- und Kniegelenke so stark 
an sich, dass sie iiber dem Wasser hervorragen. Dies ist bloB Vor- 
bereitung zu dem StoBe, der jetzt erfolgen soli, um den Kórper fiir 
diesen Moment gegen die Oberflache des Wassers herauf zu schieben. 
Jetzt reiBt er beide Knie von einander, lasst aber dabei die FiiBe 
zusammen genahert und tritt in diesem Augenblicke schriig in die 
Tiefe herab. Will man dies nachabmen, so wird man finden, dass 
die iiuBere Flachę der Schenkel, Knie und Beine, so wie die FuB- 
sohlen gegen das Wasser drticken und dadurch den ganzen Kórper 
heraufwarts schieben. Bei diesem fast vollendeten Hinuntertreten 
werden auch die FiiBe allmahlig auseinander gespreizt, um das 
Gegendriicken der obigen Suflera Flachen um desto mehr zu ver- 
stitrken. Ist dies geschehen, so werden Beine und Knie wieder an- 
einander geschlossen, wieder herauf gezogen u. s. w. wie vorhin. 
Auch hierbei muss die Bewegung nicbt zu schnell geschehen, denn 
sie wiirde zu sehr abmatten, aber desto mehr sei sie taktmaBig.
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Eine dritte Art des Schwimmens zweckt blofi darauf ab, sich 
iiber dem Wasser zu erhalten, ohne von der Stelle zu kommen. 
Der Kórper rulit dabei auf dem Riicken horizontal auf der Ober- 
flache des Wassers, ganz gerade und steif ausgestreckt, auch 
der Kopf liegt so tief im Wasser, dass nur das Gesicht hervorsieht. 
Die Bewegung wird blofi mit den llanden und Armen gemacht. 
Die Hande werden so geformt, wie ich oben beim Schwimmen auf 
dem Bauche angegeben habe. Man streicht dabei im Wasser auf 
beiden Seiten horizontal und ziemlich schnell, doch kurz, auswarts, 
indem man die Oberarme auf beiden Seiten an den Leib anschlieBt. 
So wird es móglich, den ganzen Kórper auf der Oberflache des 
Wassers zu erhalten.

Diese drei Arten des Schwimmens sollten, wo móglich, immer 
zusammen erlernt werden; denn nur dadurch wird es móglich, langer 
im Wasser auszuhalten, ais man es mit Anwendung einer einzigen 
Art imstande ist. Entgelit dem Bauchschwimmer allmahlich der 
Athem und werden seine Arme kraftlos, so wirft er sich schleunig 
auf den Riicken, stóBt sich mit den Beinen fort und lasst Brust und 
Arme ruhen; wird ihm dies beschwerlich: so legt er sich nach der 
dritten Art auf den Riicken gemachlich hin, lasst die Beine ruhen 
und gebraucht blofi die Hande; so kommt durch Abwechslung in 
die Arbeit groBe Erleichterung. Eine vierte Art ist das Wasser- 
treten, ich kann aber dariiber keine Auskunft geben.

6. Man weifi es nicht vorher, wann man ins Wasser fallen 
wird, daraus folgt aber, dass man dabei nie die Mufie hat, sich vor- 
lier auszukleiden, mithin muss man auch in Kleidern schwimmen 
lernen. Der obengenannte Mann schwimmt nie ohne Badekleider, 
welche in einem leinenen Jackclien und langen, bis auf die Knóchel 
gehenden Beinkleidern bestehen. Er versicherte mir, dass er in 
jeder Kleidung, sogar mit Stiefeln schwimmen konne.

Das Herabspringen von ansehnlichen Hohen ins Wasser sollte 
gleichfalls von jungen Leuten geiibt werden, wenn sie schon fertige 
Schwimmer sind, weil es in sehr vielen Fallen sehr niitzlich werden 
kann. Es ist dabei durchaus nóthig, klein anzufangen, sich nicht 
auf den Bauch zu werfen, und im Falle, dass man mit dem Kopfe 
zuerst ins Wasser schiefit, mit der einen Hand die Stirn zu be- 
decken, damit die Gegenwirkung des Wassers unschadlich werde. 
Auch werden dabei am sichersten die FiiBe zusammengeschlossen 
gelialten.



XVI. Ab sc li ni tt.

tiber einige andere Ubungen, die bei der Erziehung nicht 
ganz vergessen werden sollten.

Unser Leben flieBt nicht immer im sanften Strome dahin; der 
Sturm erhebt sich zu Zeiten, die Wogen treiben gewaltsam. Wer 
dann gut schwimmen kann, fahrt am besten. Es gibt eine Menge 
von Gefahren und Unannehmlichkeiten, die wir fast taglicli iiber 
uns und unsere Nebenmenschen ergelien sehen, und auf welche wir 
bei der Erziehung doch so wenig Riicksicht nehmen, dass es scheint, 
ais ob wir glaubten, unsere Kinder hatten dagegen ein Privilegium. 
Noch ist unsere Erziehung mehr fiir die Stube, fiir ein stilles, ru- 
liiges, wohl gar unthatiges Leben abgezweckt, ais fiir das Leben in 
rerum natura, welches Korperkraft, Anstrengung, Gegenwart, Auf- 
opferung erfordert.

Die Jugend ist das Alter des Paradieses, wir diirfen es nicht 
durch den Fluch orbilischer Strenge verbittern, aber auf der andern 
Seite lasst uns nicht vergessen, dass seine unschuldigen Bewohner 
einst lieraus miissen. Es ist nothig, hierzu vorzubereiten.

Wer es recht herzlich gut mit seinen Kindern meint, darf des- 
halb nicht unweise handeln. Er wird sie friihzeitig mit den Ge
fahren bekannt machen, die unserm Leben bald so, bald so, drohen, 
und ihnen am Ende jedesmal die Frage vorlegen: wie wiirdet 
ihr euch zu schiitzen, zu retten suchen? Er wird hierbei 
nicht stehen bleiben, er wird gewissermalJen praktischen Unterricht 
darin geben und seine Kinder so handeln lassen, ais ware die Ge
fahr oder die Unannehmlichkeit wirklich da.

Dieser Unterricht scheint mir von groBer Wichtigkeit zu sein, 
er betrifft unsere Erhaltung, und dagegen ist alles andere nichts. 
Wir werden also nichts versaumen, wenn wir, und sollte es selbst 
mit Aufopferung einer wissenschaftliclien Kenntnis geschehen, uns 
selbst erhalten lernen in Gefahren, und gleichmiithig sein bei un- 
angenelimen Yorfallen.
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Sturmglocken und Larmtrommeln sclirecken uns vom Scblaf auf, 
wir GroBen zittern und wissen nielit, wozu wir greifen sollen. Diese 
Auftritte berauben uns aller Gegenwart; denn sie haben nichts mit 
der tiefen GemSchlichkeit gemein, an die wir uns von Jugend auf 
gewohnten. Im Brande von Gera ergriff ein Reicher, vom Schrecken 
betaubt, nur sein Damenbrett, aber vergaB seine Barschaft, die er 
anstatt desselben hatte fortnehmen sollen. Unsere Kinder sind dann 
wie verlorne Schafe, sie stehn da nackt, vor Angst bebend; denn 
sie haben keinen Begriff von dem, was geschieht, und was getlian 
werden muss u. s. w.

Alles dies kann nur vermieden werden, wenn wir uns die Ge- 
fahr oft vergegenwartigen, und die Mittel dagegen projectieren.

Ein yorsichtiger Vater wird daher oft mit seinen Kindera von 
diesen fiirchterlichen Auftritten reden, er wird sie vt>llig damit be
kannt machen, er wird ihnen sagen, was jedes im Unglticksfall zu 
thun habe, wozu es greifen, was es zuerst zu retten suchen miisse, 
u. s. w., alles nach den Localuinstiinden der Familie und des Hauses.

Worte sind indes nicht hinreichend, die Sache verlangt thatige 
Ausiibung. Ich wiirde daher meine Kinder dann und wann mitten 
in der Nacht aus dem Schlafe wecken und sie alles das verrichten 
lassen, was sie im Falle einer Feuersgefahr thun miissten. Das 
scheint hart, ist es aber im Grandę nicht vorsorgende Liebe ? Kann 
man denn yerlangen, dass unsere Jugend sich bei dergleichen Un- 
glilcksfiillcn gehórig benehmen soli, wenn man sie nicht einiger- 
inaBen dazu abrichtet?

Ich liabe beim Abbrennen eines einzigen Hauses den Herrn 
desselben aus der obern Etage herabspringen und dadurch seine Ge
sundheit auf immer verlieren, seine scliwangere Gattin durch eben 
den Sprung sterben, sein Kind und seine Magd verbrennen sehen, 
ungeachtet die Lóschungsanstalten sehr gut waren. Soilte uns dies 
nicht antreiben, uns nicht ganz auf fremde Hilfe zu verlassen, sondern 
Vorbereitungen zu treffen, um dergleichen Ungluck so viel ais móglich 
von unsern Familien abzuhalten ?

Es ist aber nicht hinreichend, die Kinder bloB zu dem ab- 
zurichten, was bei Feuersbriinsten geschehen muss und die erwach- 
sene Jugend gelegentlich zu wirklichen Brandstellen zu fiihren, um 
ihnen durch die Sache selbst anschauliche Belehrung zu verschaffen; 
man soilte sie mit dem fiirchterlichen Elemente, das uns und un
sere Wohnungen so oft verzehrt, bekannter machen und ihnen Ge- 
legenheit verschaffen, durch Feuerflammen hindurch zu springen. 
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Wie viel Menschen liefien sich wohl nicht lieber elendiglich in 
Braten verwandeln, anstatt geistesgegenwartig und muthig die Flammen 
zu durchspringen, die doch nur aus einer aufierst leicht zertrenn- 
baren Fliissigkeit bestehen und nicht aus Backsteinen zusammen- 
gemauert sind. Dass dies móglich sei, weifi man durch die sehr 
allgemeine Gewohnheit des Johannisfeuers. *) In einer Offentlichen 
Anstalt liatte man sonst folgende Ubung. Es wurde Stroh in einer 
langen Reihe erst ganz scbmal, dann immer breiter und breiter ge- 
legt, nur so viel, dass die Flamme des angeziindeten Strohes, da 
wo sie am grófiten war, mannshoch aufloderte. Durch diese lange 
Flamme liefen und sprangen Knaben und Jiinglinge mit móglicbster 
Schnelligkeit hiniiber und heriiber; es yersteht sich von selbst unter 
guter Aufsicht. — Wer in seiner Jugend nur einige wenigemal 
diese Ubung mitgemacht liatte, sollte sich, denk ich, eben nicht 
scheuen, durch eine flammende Thiir hindurch ins Freie zu laufen.

* , **

Ich bin sehr dafiir, dass man der Jugend das geliórige MaB 
des Schlafes bewillige, weil er dem Wachsenden nótliig ist; ich 
glaube aber auf der andern Seite, dass man sie auch im W ach en 
iiben miisse, und halte es daher fiir gut, sie, wenn sie erst zu einer 
betrachtlichen Starkę des Kórpers gekommen ist, etwa vom 12., 
14. Jahre an, dann und wann im Wachen zu iiben, um sie 
nicht zum Sclaven des Sclilafs zu machen; denn es konnte die Zeit 
kommen, wo sie nicht sclilafen diirfte.

Eben so ist’s mit dem Essen. Gaumen und Magen sind 
Herren der Weit. Es ist gewiss sehr gut, unsere Jugend, vor- 
ziiglich die Knaben, diesem eisernen Despotismus etwas zu ent- 
ziehen, indem man sie nach und nach anleitet, ihre Sinnlichkeit dem 
Verstande zu unterjochen. Ich sehe zu Zeiten ein ganzes Haufchen 
junger Leute, das mit seinem Pflegevater Salzmann gemeinschaftliche 
Sache macht, jenen Despotismus der Sinnlichkeit zu besiegen. Mit 
vieler Ruhe nimmt dann dieser und jener sein trocknes Brot und 
lasst die gewólinlichen Mittagsgericlite stehn.

Jedoch ich gerathe zu nahe an die Grenze der moralischen 
Erziehung, es ist daher Zeit, abzubrechen.

*) Aucli folgende Stelle aus des Frontinus Strategem I. 5. §. 27 gehórt 
hierher: Hanno ab hostibus elausus, locum eruptioni maxime aptum aggestis 
levibus materiis incendit; tum, hoste ad ceteros exitus custodiendos evocato, 
milites per ipsamflanimam eduxit, admonitos ora scutis, crura veste tegere.



Lautes Lesen und Declamieren.

Man fordert mit Recht von jedem Schriftsteller, dass er seine 
Spraclie grammatisch richtig schreibe, und es gibt ganze gelehrte 
Gesellschaften, welche fiir die Cultur der Sprache arbeiten. Was 
aber die Aussprache, den Accent im Reden und die Declamation 
anbetrifft, diese hóchst wichtigen Saclien, die nicht bloB auf Privat- 
angelegenheiten, sondern durch den Redner selbst auf das bffentliche 
Wohl ganzer Gemeinden und Reiche so groBen Einfluss auBern: so 
uberlasst man sie dem eigenen, zufalligen FleiBe des Individuums 
gemeiniglich ganz und glaubt durch die unsinnige Lbsung des Zungen- 
bandes bei der Geburt schon genug gethan zu haben.

Diese Nachlassigkeit ist unverzeihlich. Daher kommt es, dass 
wir unter hundert Personen kaum dreiBig finden, die eine regel- 
maBige, riclitige und angenehme Aussprache hatten. Das Schnarren, 
Stammeln, AnstoBen, das unzeitige Athemholen beim Sprechen, das 
Verschlucken der Endsilben, das ekelhafte Dehnen, Singen u. s. w. 
scheint mir taglich gemeiner zu werden. Dies ist sehr natiirlich; 
denn das Sprechen wird bloB durch Nachahmung erlernt, und jene 
Fehler werden am meisten nachgeahmt, weil diese Nachlassigkeiten 
im Sprechen weniger Anstrengung erfordern, ais eine vbllig gut 
articulierte Aussprache mit Beobachtung des gehorigen Accentes. 
Ich kenne zwei Dorfer, in denen man nicht eine einzige Person 
finden wird, die nicht hóchst unangenehm und zwar auf eigene Art 
schnarrte. Man kennt ihre Bewohner in der Gegend schon am 
Schnarren, wenn sie auch nicht sagen, woher sie sind. Solche 
Fehler verbreiten sich wie ansteckende Krankheiten, und unsere 
Eltern sehen bei der Wahl ihrer Sprachmeister, das ist der Kinder- 
warterinnen, auf nichts weniger, ais auf eine reine Aussprache, die 
schon Quintilian fordert. *)

*) Antę omnia, ne sit vitiosus sermo nutricibus. — Has primutn 
audiet puer, haram verba effingere imitando conabitur etc. L. I. C. 1.
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Ein anderer Eehler scheint mir nicht minder wichtig, es ist 
die Kraftlosigkeit der Brust beim Reden. Man hóre unsere Lehrer 
auf Kanzeln und Kathedern, unzahlige derselben reden in der 
cultiviertesten Sprache mit walirem Rednersclimucke fur Wahrheit 
und Tugend, aber wir haben Miihe, sie zu vernehmen, die Rede 
stirbt auf ihren Lippen und mit ihr der Eindruck fiir die Zuhorer; 
denn diese sind nun einmal sinnliche Menschen, die fiir das mehr 
Empfanglichkeit zeigen, was ihre Nerven gewaltsam erschiittert. 
Versetzen wir diese so kraftlos Redenden gar unter freien Himmel, 
das versammelte Volk um sie lier: so wird kaum das dritte Glied 
desselben den Redner vernehmeu. — Die Ursache dieses Fehlers 
liegt theils in der pliysikalischen Behandlung der Kinder, — man 
erinnere sich an das, was beim Schwimmen angefiihrt ist — theils 
in den unaufhorlichen Verboten des lauten Redens in den Familien, 
weil es jetzt der feine Ton mit sich bringt, mehr zu fliistern, ais 
vernelimlich zu sprechen; theils im Mangel an Ubung und Aus- 
bildung der Brust und Lunge.

Ein allgemein wirkendes Mittel kann nur durch Schulen, durch 
Erziehungsanstalten und durch bessere Aufsicht beim Privatunterricht 
in Gang gebracht werden, es ist lautes Los en und Dęcia
mi er en im Freien. Ich habe es versucht und verspreche mir 
davon die beste Wirkung.

Der Tag ist schwiil, wir wiinschen von heftigeren korperlichen 
Anstrengungen zu ruhen ohne doch die edle Zeit zu versclilummern; 
wir wahlen daher das laute Lesen und Declamieren. Auf dem 
gymnastischen Platze ist hierzu eine schattige Stelle bestimmt; 
hier lagern wir uns. Von dieser Stelle an lauft eine Bahn bis 
auf 150 Schritt fort. Der jedesmalige zehnte Schritt ist mit einem 
Steine oder Pfahle bezeichnet und so entstehen mithin 15 Stand- 
punkte fiir die Lesenden. Der Gymnast hat fiir ein gutes unter- 
haltendes Buch gesorgt, bald ist es eine Reisebeschreibung, bald 
eine Rede, bald ein Gedicht, bald ein Schauspiel, um Stoff zum 
erziihlenden, rednerischen, poetischen oder dialogischen Tonę zu haben.

Die Ubung nimmt ihren Anfang. Der Vorlesende begibt 
sich auf den ersten, zweiten, dritten, vierten u. s. w. Standpunkt, 
das heiBt, 10, 20, 30, 40 und mehrere Schritte von der Gesell
schaft abwarts. Es kommt darauf an, ob seine Sprachorgane we
niger oder mehr geiibt sind, und ob das Werter still oder der Wind 
im Baumlaube unruhig ist, hiernach richtet sich die Entfernung des 
Lesenden, welche durch die Zuhorer bestimmt wird.
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Alles ist Ohr und liorcht, um Fehler in der Aussprache, im 
Accent zu entdeeken. Der Vorleser halt am Ende jeder Periode 
inne, um von seinen Zuliorern die Censur zu erwarten. Alles ruft: 
undeutlieh! unvernelimlicli! wenn seine Stiinme nicht vóllig bis zu 
den Zuliorern vordringt; er sieht sich genótliigt, sie entweder mehr 
zu erheben, oder seinen Standpunkt zu vernahern. Findet man im 
Gegentheile seinen Vortrag richtig, lebhaft, oder seine Aussprache 
gut, so klatscht man Beifall; und ist seine Stimme uberfliissig durch- 
dringend, so winkt man ihm, dass er seinen Stand weiter entfernen 
konne.

Ist es auf irgend eine Art móglich, die Sprachorgane durch 
Ubung vollkommener zu machen und die Brust zu starken, so ge
schieht es gewiss durch dieses Mittel. Die Resonnanz der Wandę 
eines Zimmers ist hier nicht wirksam, die Organe miissen alles 
selbst thun, sie miissen sich anstrengen und mit je gróBerer 
Kraft sie arbeiten, um so deutlicher wird die Aussprache der ein
zelnen Silben; sie sind verbunden, ihre Kraft auf Starkę und Deut- 
lichkeit des Tones zu verwenden und dadurch wird alle Eilfertig- 
keit unmóglich gemacht. Die Sache hat Ahnliclikeit mit der Zeichen- 
kunst, je kleiner und schwacher wir einen Riss entwerfen, je un- 
deutlicher wird er werden; entwerfen wir die Linien groB und stark, 
so fallt alles deutlicher ins Auge.

Es kommt mir nicht zu, hier Regeln der Aussprache, Decla- 
mation u. s. w. zu geben; ich begniige mich, die Erzieher auf die 
angefiihrten Fehler und das vorgeschlagene Mittel aufmerksam ge
macht zu haben.



XVIII. Abschuitt.

Ubung der Sinne.

Die Sinnlichkeit des Menschen, das ist seine Empfang- 
lichkeit (Receptivitat), durcli sinnliche Eindriicke Vorstellungen zu 
bekommen, ist ein groBes, fruchtbares, aber bislier nur durch den 
Zufall vielleiclit nur sehr mittelmaBig angebautes Feld. GroB 
und fruchtbar nenn ich’s, weil bei weitem der groBte Theil un
serer Erkenntnis von ihm geerntet wird; dcm Z ufalle iiber- 
lassen, weil wir uns gewbhnlich gar keine Miihe geben, es me- 
thodisch anzubauen, sondern weil wir vielmehr seine Cultur den 
zufalligen Umstanden geradezu tiberlassen; verhaltnismaBig nicht 
einrnal so viel Miihe, ais wir darauf verwenden, den Spiirhund ab- 
zurichten; ja ich kann wohl noch mehr sagen, weil man die Sinnes- 
anlagen des Menschen fast durchaus nicht nur nicht gehórig zu 
entwiekeln sucht, sondern sie bald mehr, bald weniger, oft in an- 
sehnlichem Grade erstickt. Um diese letzte Behauptung nicht zu 
bart zu finden, vergleiche man, ich will nicht einrnal sagen die 
Sinnesscharfe des Naturmenschen, sondern nur die griiBere Sinnes- 
vollkommenheit solcher Personen, die durch Umstande sinnlich ge- 
Ubter gemacht wurden, ich meine die der einzelnen Handwerker, 
mit der Stumpflieit vieler Personen gewisser Stande, von denen man 
fast sagen kann: sie haben Augen und sehen nicht, Nasen und 
rieclien nicht, und dereń Urtheile, wenn sie auf Sensationen beruhen, 
sehr haufig so kindisch sind, ais das Urtheil des Sauglings, wenn 
er den Mond mit seiner kleinen Hand erhasclien zu konnen glaubt.

Die besten Erzieher haben Sinnesiibungen empfohlen, aber es 
geschah immer nur im allgemeinen, ohne dass sie sich auf nahere 
Auseinandersetzung der Sache einlieBen. Auch in dieser literarischen 
Riicksicht ist hier noch ein sehr unangebautes Feld. Rousseau, von 
dem man viel Lichtvolles hatte erwarten konnen, empfiehlt uns 
Sinnesiibungen, und sagt ohne weitere Entwicklung, um die Noth- 
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wendigkeit und Wichtigkeit derselben auszudriicken: „um denken 
zu lernen, miissen wir unsere Organe, welche die Werkzeuge un
seres Verstandnisses sind, iiben.l<*) Dann geht er sogleich zu ei- 
nigen wenigen Beispielen iiber. — AuBerst kurz ist iiber eben diesen 
Gegenstand der Verfasser der Abhandlung: Von der Bildung des 
Kórpers, im achten Theile des Revisionswerkes; er beklagt sich, 
dass in allen unseren Schriften hóchstens nur allgemeine Lehrsatze 
iiber diese Materie vorkommen und wiederholt das, was Rousseau 
vorschlagt.

Da die Materie wegen des Mangels an Beobachtungen an sich 
schwierig ist, so darf ich mich bei dieser und jener meiner Mei- 
nungen der Nachsicht meiner Leser erfreuen, zumal da ich mich 
bei Bildung derselben keiner fremden Leitur.g iiberliefi. Fiir die 
Wahrlieit ist es gemeiniglich auch besser, seine eigenen zu sagen, 
ais gedruckte noch einmal drucken zu lassen. Ubrigens sehe man 
dies bloB ais einen Versuch an.

Es kommen hier folgende drei Fragen in Betrachtung.
1. Ob kiinstliche Sinnesiibung móglich sei? oder mit anderen 

Worten: ob die Sinne weiter ais bis zu den gewóhnlichen Graden 
geiibt werden kónnen ?

2. Ob sie niitzlicli sei?
3. Auf welche Art die Sinne geiibt werden kónnen? 
Diese ganze Abhandlung zerfallt folglich in drei Theile.

I. Theil. Uber die Moglichkeit der Sinnesubungen.
Um vielen meiner Leser verstandlich zu sein, muss ich Folgendes 

vorausscliicken, da man im gemeinen Leben die hierher gehórigen 
Hauptbegriffe bald verwechselt, bald gar nicht verstelit.

Die Wirkung der Gegenstśinde auBer uns auf unsern Kórper 
lieifit Eindruck. Er geschieht jedesmal auf gewisse Organe oder 
Werkzeuge der Sinne. Diese sind bei den niederen Sinnen die 
Empfindungsnerven, bei den lióhern aber das AugeundOhr, 
Werkzeuge, die den Eindruck erst vorlaufig modificieren, um ihn fiir 
die Nerven zuganglich zu machen. Durch die Nerven pflanzt sich der 
Eindruck, vermóge einer hóchst wirksamen Substanz (Nervensaft, 
Nervengeist, Lebensgeist) bis zu den Fibern des Gehirns fort und theilt 
sich hier auf eine unerklarbare Art der Seele mit. Erst jetzt em- 
pfindet sie ihn und die Kraft, vermóge welcher sie dies kann, heiBt

*) Dieser wahre Satz ist, genau genommen, so nicht einmal ganz richtig 
ausgedriickt.
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Empfindungsvermogen. Dieses Vermógen ist der einzige 
allgemeine Sinn der mensclilichen Seele oder die Kraft, Ein- 
driicke von auBen her zu vernebmen. Vernimmt sie dadurch Ein- 
driicke, welche durch das Auge aufgenommen wurden, so lieilJfs der 
Sinn des Gesichts, durch das Ohr, der Sinn des Gehbrs 
u. s. w. — So viel genug.

Wenn von Sinnesiibung die Rede ist, so friigt sichs nun, was 
soli denn eigentlich geiibt werden? die Organe? namlich das Auge, 
Ohr u. s. w.? die Nerven? — oder gar der Nervengeist? — Das 
kann wohl niemand im Ernste behaupten und doch sagt man ge
wóhnlich : das Auge, das Ohr wird durch diese oder jene Beschaf- 
tigung geiibt; man spricht von Ubungen des Gesichts und Gehórs, 
und versteht darunter das fleischerne Instrument. Von Instrumenten 
der Art kann man ja aber wohl nicht sagen, dass sie der Ubung 
unterworfen sind, vermittelst derselben iibt sich ja immer nur die 
Person, welche sie gebraucht. Ubungen der Organe sind mir daher 
nicht recht denkbar, selbst dann nicht, wenn von nattirlichen Ubun
gen der Sinne die Rede ist; sie sind Instrumente, die auf festen 
physischen und mathematisclien Gesetzen beruhen, wohl verdorben 
und dann allenfalls wieder hergestellt, aber nie iiber die Voll- 
kommenheit liinaus verbessert werden konnen, die sich auf ihre na- 
tiirliche Construction griindet.

Lasst uns hieriiber einige Beobachtungen anstellen.
Der Zustand eines Tiefschlafenden und sein Ubergang zum Er- 

wachen ist lióchst merkwiirdig.
Seine Organe sind in gesundem Zustande, wir wirken auf 

sie, sie verricliten ihre Pflicht mit groBer Treue; aber die Em
pfanglichkeit seiner Seele scheint verschwunden, ihre Sensation ist 
gleichsam todt.

Wir versuchen es, ihn zu wecken. Sein im Schlafe zufallig 
geóffnetes Auge empfangt, wie gewbhnlich, die Bilder. Wir treten 
vor ihn, wir lacheln ihn an, wir winken, in seinem Auge ist alles 
ahgebildet; aber die Seele nimmt keine Notiz von diesen Bildern; 
er schlaft fort.

Wir halten ihm eine Rosę vor, sein Organ nimmt den Eindruck 
der Geruchstheilchen unstreitig an; aber seine Seele empfindet ihn nicht.

Kbnnten wir ihm etwas auf die Zunge bringen, ohne ihn lieftig 
zu beriihren, er wiirde es nicht schmecken. Wir sprechen, er bort 
es nicht, wir machen ein ziemlich heftiges GerSusch, das Ohr des 
Schlafenden ist gesund; aber die Seele vernimmt seine Sprache nicht.

Gutsmuths, Gymnastik fiir die Jugend. 14
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Wir berilhren, wir streicheln ihn, vergebens. So lasst uns denn 
heftiger zu Werke gehen.

Wir treten bewaffnet vor sein Bette, wir drohen, ihm den Kopf 
zu zerspalten,. ihn zu erschieBen, sein Auge copiert die Ziige dieser 
schrecklichen Geberden; Eindruck auf das Organ ist also da; aber 
uustreitig vergebens. — Wir erregen einen unangenehmen Geruch; 
aber schwerlich wird er ihn wecken. — Wir gieBen ein Paar Tropfen 
Wein und Spiritus auf seine Zunge. Vielleicht bemerkt es seine 
Seele. — Ein heftiges Donnerwetter setzt die ganze Natur in Be
wegung, und es wird wahrscheinlicher, dass er erwache. Aber ohne 
Zweifel werden wir es daliin bringen, wenn wir ihn rtttteln und 
wiederholte StbBe geben. Jetzt erhalt seine Seele ein dunkles Gefiihl 
des gemachten Eindruckes. —

Unser erstes, groBes Erwachen zum Leben scheint mir jenem 
ttberaus ahnlich. Die Organe des jungen Weltbiirgers sind gesund, 
sie werden also alle Eindriicke aufnelnnen; aber seine Seele liegt 
noch im tiefen Schlummer, der ihr aus dem Stande des Niclitseins 
noch anklebt. Nicht Licht, nicht Dunkelheit, weder den Ton einer 
Flotę noch den Donner einer Kanone, weder Galie noch Zucker, 
nichts empfindet sie.

Welch ein StoB ihr Empfindungsvermogen rege mache, ist wohl 
nicht zweifelhaft; es ist gewiss ein heftiger Eindruck durchs Gefiihl.

Von diesem Augenblicke an wird das Gefiihl sein einziger 
Sinn: deutliclier : die Empfanglichkeit seiner Seele fiir sinnliche 
Eindriicke wird bloB noch den heftigen Eindrilcken des Gefiihls 
ofifen stelien. So wird ihn denn jetzt noch kein Liclitstrahl blenden, 
kein Gerauscli erschrecken, kein Geruch beleidigen; denn er ist ja 
nur fiir einen Sinn, fiir das Gefiihl empfanglich; man stoBe oder 
verletze ihn, und er wird weinen.

Wahrscheinlich bedarf es noch eines betraclitlichen Zeitraums, 
ehe seine Seele gegen die Eindriicke des Gehórs Empfanglichkeit 
HuBert, und so wird fiir jeden Sinn, nach Verhaltnis seiner 
gro Bern oder kleinern Wirksamkeit, ein bald kiirzerer, bald langerer 
Zeitraum erfordert werden, ehe sich die Eindriicke desselben bei 
der Seele Geliiir verscliaffen. Wir wissen, dass dies beim Geruche 
ungemein spat geschehe, und es ist mir sehr wahrscheinlich, dass 
wir analog richtig dasselbe, jedoch im mindern Grade, von den 
tibrigen Sinnen annelimen diirfen.

So wenig ais die nur erst bis zur dunkeln Sensation geweckte 
Seele des Sclilafenden die sanftern Sinneseindriicke vernehmen 
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wird, eben so wenig wird unser Saugling auch dann, wenn er schon 
durch alle Sinne Eindriicke vernommen hat, schon die sanftern 
Eindriicke irgend eines Sinnes empfinden; bloB die starkern, 
lieftigern werden von ihm empfunden, und es wird noch eine 
geraume Zeit hingelien, ehe seine Seele zu der żartem Empfang- 
lichkeit gelangt, jene zu vernehmen. Aber ihr Empfinduugsver- 
mogen bildet sich nach und nach immer mehr aus, jene lieftigeren 
Eindriicke bahnen den schwachern allmahlich den Zugang.

Auf diesem Wege fortgehend, lernt sie nach und nach ihre 
Sinnesorgane kennen und gebrauchen. Jetzt blickt er auf, wenn 
wir ihn rufen, er wendet sein Gesicht zum Lichte hin und seine 
Seele bemerkt es. Er lachelt beim Angenehmen, weint beim Gegeu- 
theile.

Wir lassen ihn in dieser Bildung noch einige Zeit fortschreiten, 
bis er anfangt, sich deutlicher iiber das zu auBern, was er durch 
die Organe empfindet. Jetzt halten wir ihm ein Licht vor, er wird 
in einer Entfernung von melireren Scbritten schon damach greifen, 
er wird seine kleine Hand nach dem Monde ausstreckeu, um ihn 
zu fassen. Wie konnnt das?

Man sagt, er hat noch keinen Begriff von Entfernung, von 
Dimension. Das ist wahr, aber nur wenig erklart. Warum hat er 
denn diesen Begriff noch nicht? — Weil seine Seele die schwBcheren 
Eindriicke iibersieht, weil sein Empfindungsvermogen noch 
nicht geiibt genug ist, sie aufzufassen. Dies ist es, warum er die 
Entfernung des Lichts und den aclitundvierzigtausend Meilen weiten 
Abstand des Mondes nicht bemerkt, und seinen kleinen Arm fiir 
hinreichend halt, die ungeheuersten Zwischenraume zu durcbgreifen. 
Auf eine Thurmspitze gestellt, wiirde sein Auge den Boden mit 
seinem Standpunkte gleich hoch finden. Wie soli jetzt schon der 
sanfte Eindruck des Raums sein Empfindungsverm<5gen treffen? Er 
bemerkt ihn also gar nicht; erst dann, wenn er ihn zum ersteu- 
male bemerkt hat, kann von Dimension die Rede sein, und dann 
wird er es auch nicht unterlassen, sie zu beginnen.

Aus dem Bisherigen ergibt sich Folgendes:
1. Es gibt einen Zustand, in dem unsere Organe 

gesund sind und folglich wirken, wo aber die Ein- 
driicke durch dieselben v on der Seele nicht empfunden 
werden; sie schlummert da in ganzlicher Nacht, ohne Empfang- 
lichkeit fiir sinnliche Gefiihle. Dies gilt vom Schlafenden und vom 
Neugeborenen bei seinem ersten Eintritte in dies Leben. Der Grund

14* 
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liegt bei beiden nicht in der Mangelhaftigkeit der Organe, denn 
wir setzteu sie ais v<511ig gesund voraus; sondern an der Stumpfheit 
ihres Empfindungsve'rmbgens. Die Folgę daraus ist: wenn das 
Empf indungsvermbgen stumpf ist, so helfen uns die 
gesundesten Organe nichts. Der Wilde Amerikas, der wegen 
seiner Sinnesscharfe unsere Bewunderung auf sich zieht, der aus 
einigen, uns unbemerkbaren FuBtritten die Zahl seiner Feinde, die 
Zeit ihres Durehmarsches, ja auch wohl die Nation anzugeben weifi, 
zu der sie gehbren, ist in jenem Zustande eben so stumpfsinnig ais 
wir. Es sind also wohl nicht eigentlich die Organe, 
welche uns scharfsichtig, feinfiihlend, riechendu. s. w. 
machen, sondern die Verfeinerung jenes innern Em- 
pfindungs ve rm 6gen s bewirkt dies. Ich glaube, der Wilde 
hat keine bessern Augen, Ohren u. s. w. ais die unsrigen sind, 
wenn wir sie nicht durch Lebensart und Sitten verdorben haben. 
Es folgt daraus, dass gesunde Sinnesorgane wenig oder gar nicht 
der Ubung unterworfen werden konnen, so wenig ais die Axt des 
Zimmermanns dadurch verbessert wird, wenn er sie durch Arbeit 
iibt; ihre grijBte und unveranderlich bleibende Vollkommenheit ist 
die gehbrige Stahlharte, und die unserer Sinne vollkommene Ge
sundheit. Wenn blinde Personen durchs Gefiihl sogar Farben 
unterscheiden lernten, so bestatigt dies dasjenige, was ich behaupte, 
oder man miisste annehmen, dass ihr Nerrensystem seit dem Anfange 
der Blindlieit eine Revolution erlitten hatte. Das Letzte wir niemand 
glauben. — Wir denken uns zwei Personen, dereń Augen gleich 
gesund sind. Wir geben jedem einen Stab von bestimmter Lange 
z. B. von 1 FuB. Wir verktirzen sie um einige Linien, ohne dass 
sie es gewahr werden; wir geben sie wieder zuriick, der eine be- 
merkt die Verkiirzung genau, der andere lasst sie sich nicht traumen. 
Liegt die Schuld an den Augen oder an der grbBern Empfanglich- 
keit fiir sinnliche Eindriicke des einen vor dem andern ?

Hie.raus lassen sich manche Erscheinungen erklaren. Wenn 
viele Thiere weit scharfsinniger sind ais der Mensch, so ist darum 
ihr Organ vielleieht, wenigstens nicht immer, vollkommener ais das 
unsrige; aber ihr Empfindungsvermbgen ist geiibter; weil sie sich, 
so wie der wilde Mensch, mehr mit Sensationen beschaftigen, ais 
wir. Und wenn der speculative Gelehrte meistens einen hohen 
Grad von Stumpfsinn verr;ith: so liegt die Schuld nicht an seinen 
Sinnesorganen, wenn sie an sich gesund sind, sondern am Mangel 
der Ausbildung seines innern Empfindungsvermogens, welches natiir- 
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licher Weise sehr schwach bleiben musste, weil er sieli fast bloB mit 
reinen Verstandesbegriffen bescliaftigte und dariiber die Sammlung 
empirischer Anschauungen und die Ausbildung seines Empfindungs- 
vermogens vernachlassigte.

Der Ausdruck: Sinnesiibungen ist also niclit genau, wenn 
wir die Ubung der Organe darunter verstehen ; wir wollen nicht 
sowohl die Organe iiben, sondern das innere Empfin- 
du ng s ve rm o ge n.

2. Irgend ein heftiger Eindruck durch die Sinne, am wahr- 
scheinliclisten durchs Gefiihl, weckte die Seele aus ihrem Sclilummer, 
und machte ihr Empfindungsvermbgen rege. Von diesem Augen- 
blicke an begann eigentlich ihr Leben.

Wenn ihre Empfanglichkeit, wie die des nur erst erwachten 
Schlafenden, anfangs nur heftigen sinnlichen Eindriicken offen stand : 
so waren es eben diese Eindriicke, welche nach und nach auch deii 
schwacheren den Zugang erleichterten, welche die Seele immer mehr 
und mehr vom Sclilummer weckten.

Da aber die Abstufung sinnlicher Eindriicke, von den heftigsten 
bis zu den gelindesten, die wir uns denken konnen, bis ins Un- 
absehbare fortlauft: so ist die Verfeinerung unseres Empfindungs- 
vermdgens, von jenem ersten, erweckenden StoBe an ins Unabseh- 
bare hinaus mbglich, und unser ganzes Leben kann, von dieser 
Seite betrachtet, ais ein unablassiges Erwachen angesehen werden; 
denn wenn immer noch Millionen sanfterer, noch nie empfundener 
Eindriicke iibrig sind, welche die Seele nach und nach empfinden 
lernt: so windet sie sich eben dadurch immer mehr von jenem 
Schlummer los, der sie ehemals mit Empfindungslosigkeit fesselte; 
so wird sie fiir neue, immer schwachere und schwachere Eindriicke 
stets fahiger, das ist: w a c h e r. Wir sind, wenn man uns die 
Augen verbindet, nicht imstande, die Farben zu unterscheiden, 
unsere Seele schlummert noch fiir diese iiuBerst sanften Eindriicke; 
wenn es aber Blinde gab, die es konnten, sollten wir uns wohl 
sehr uneigentlich ausdriicken, wenn wir von ihnen sagen, dass sie 
mehr erwacht sind, ais wir?

So weit mein Raisonnement iiber die Móglichkeit der Sinnes
iibungen. Ob es mit m einer Uberzeugung gleich vollkommen 
iibereinstimmt, so konnte man doch nocli dagegen folgendes ein- 
wenden: die Ausbildung des Empfindungsvermogens hat ihre 
Grenzen, so wie bei jeder endliclien Kraft, und die gewbhnliche 
Ausbildung unserer Sinne ist daher wahrscheinlich, auf diesem 
Planeten wenigstens, fiir uns die hochste Staffel.
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Dagegen spricht aber die Erfahrung so klar und deutlich, dass 
sich gai- nichts weiter einwenden lasst, und es liegt ganz am Tage, 
dass die Mittelmiiliigkeit unserer Sinnenscharfe, dass ihre Alltaglich- 
keit, wenn ich mich so ausdriicken darf, bloB von der mangelhaften 
Anwendung und alltaglichen Ubung derselben herrlihrt, die wir den 
Sinnen angedeihen lassen.

Beweise fiir diese Behauptung sind wahrlich in Menge da und 
so bekannt, dass ich ihrer kaum zu erwahnen brauche; wir finden 
sie nMmlich in solchen Personen, die den Verlust eines Sinnes durch 
die Cultur eines andern fast vollig ersetzen. Dieser Umstand gehbrt 
jedoch zu sehr hier ber, ais dass ich alle Beispiele hiervon iiber- 
gehen diirfte. In Puisaus lebte ein blindgeborner Chemiker und 
Tonkiinstler, er konnte mit den Fingern, vermittelst erhabener Buch- 
staben lesen, und er lehrte es seinen Sohn. Die Nahe des Feuers 
beurtheilte er nach dem Grade der Hitze, die Nahe der kórperlichen 
Gegenstande nach dem Grade der Wirkung, welche die Luft auf 
sein Gesicht machte. So unterschied er sehr riclitig eine offene 
StraBe von jeder andern, die keinen Ausgang hatte, denn die ge- 
ringste VerSnderung des Dunstkreises empfand er im Gesichte. Die 
Schwere der Kbrper, den Inhalt der Gefafie gab er sehr genau an, 
denn seine Hand war ihm eine untriigliche Wagę und ein nie 
fehlendes MaB. Er erkannte die feinsten Abstufungen in der Glatte 
der Kbrper und im Tonę der Stimmen. Der blinde Saunderson, 
Lehrer der Mathematik zu Cambridge, hatte sein Gefiihl so ausge- 
bildct, dass er unter einer Menge von Miinzen jede falsche heraus 
fand, und wenn sie auch so gut nachgemacht war, dass sie das 
scharfste Auge des Kenners betriigen konnte. Wer erinnert sich 
nicht des blinden Bildhauers, der nach zehnjahriger Blindheit die 
Bildsaulo des GroBherzogs Cosmus so genau in Thon naclibildete, 
dass man dariiber erstaunte, der eben so den Pabst Urban den 
achten darstellte, und den Herzog Bracciani in der Nacht eines 
tiefen Kellers vollkommen abbildete. Ein neueres sehr auffallendes 
Beispiel haben wir an dem vor einigen Jahren verstorbenen Kersting. 
„Dieser Mann musste in seiner Jugend oft spat in der Nacht durch 
einen dunkeln Gang gehen. Aus Furcht schloss er dann oft seine 
Augen zu. Hierbei machte er eine Bemerkung, die ihm fiir seine 
nachherige Blindheit auBerst wichtig war. So oft er sich namlich 
einem festen Gegenstande naherte, ftihlte er eine gewisse Warme 
iiber den ganzen Kbrper. Nun iibte er sich ofter, mit verschlossenen 
Augen zu gehen, und empfand diese Warme allemal in der Nahe 



215

eines harten Gegenstandes. Er gelangte durch diese Ubung so 
weit, dass er sich niemals stieB. Nachher ward er blind und taub. 
Jene Fertigkeit kam ihm sehr zustatten, denn er konnte allent- 
halben ohne alle Gefahr vor Verletzung herumgehen. Er schrieb 
in seiner Blindheit nicht nur ein Werk vom Beschlagen der Pferde, 
sondern yerfeinerte sein Gefiihl so weit, dass er alle mit grober 
Schrift gedruckten Bucher fertig lesen konnte, indem er jeden ein
zelnen Buchstaben mit den Fingerspitzen ausfiihlte. — Er vertrieb 
sich wiilirend seiner Blindheit unter andern die Zeit damit, dass er 
sich Hyacinthen- und Tulpenzwiebeln pflanzte, Obstbaume in seinem 
Garten oculierte und pfropfte, Nelken ablegte u. s. w. Jeden Morgen 
besuchte er seine Blumen und Gewachse, befiihlte sie auf das ge- 
naueste, wusste mit seinem feinen Gefiihle ganz genau alle Arten 
seiner Blumen zu unterscheiden, und jedes Auge und Knóspchen 
an seinen Baumen war ihm so bekannt, dass es niemand liatte 
wagen diirfen, ihm ein Blatt oder eine Knospe abzubrechen. So er- 
setzte ihm sein verfeinertes Geftihl fast alle Vortheile, die er sonst 
vom Gesicht gehabt liatte; allein auch das Gehór wurde ihm da
durch ersetzt, Seine Frau lag einst mit dem Munde zufalliger 
Weise an seiner Schulter, indem sie eines Morgens der hineintreten- 
den Magd einige Auftriige gab, und er fiihlte bei ihrem Sprechen 
eine Folgę sonderbarer Veranderungen in seinem Arme. Hierdurcli 
aufmerksam gemacht, lieB er sich von ihr seine Hand an den Mund 
legen, und erst jeden Buchstaben des Alpliabets nach der Reihe 
auf seiner Hand aussprechen. Bei jedem Buchstaben nalim er eine 
andere Empfindung in seinem Kórper gewalir, die er sich sorgfaltig 
merkte, weil er fand, dass sie bei Wiederholung desselben Buch- 
stabens immer die namliche blieb; und durch fleiBige Ubung erlangte 
er in der Folgę eine so groBe Fertigkeit, dass seine Frau, ob er 
gleich yóllig taub war, nur seine Hand auf ihren Mund zu legen 
und ganz sachte dagegen zu reden brauchte, um sich mit ihm eben 
so leicht, ais ob er das genaueste Gehór hatte, unterhalten zu konnen. 
Ais seine Frau zum erstenmale laut das Alphabet auf seine Hand 
liinsagte, war es ihm, ais sie das R aussprach, ais wenn er ersticken 
miisste. Sein Herz wurde beklemmt, er zitterte und bebte an allen 
Gliedern, er schrie laut vor Angst und sagte zu seiner Frau: Mein 
Gott, was fangst du mit mir an? — Eben deshalb vermied sie in 
der Folgę diesen Buchstaben, so oft sie konnte, oder sprach ihn 
nur so leise ais móglich aus. — Uberdem meldet man von ihm, 
dass er wahrend seiner Ęlindheit und Taubheit fast bestandig in 



216

einem sehr seligen Zustande auBerordentlicher Heiterkeit und deut- 
licher, lichtroller Ideen zubrachte.“ *)

*) Wochentliche Unterhaltungen iiber die Charakteristik der Menschheit.
Band 5. Seite 24.

Um mich selbst von der Móglichkeit der Sinnesiibung zu iiber- 
zeugen, habe ich mehrmals einige Zoglinge der hiesigen Anstalt 
geiibt und dafiir ganz unleugbare Beweise gefunden. Ich nahm 
endlich, um ungestórter zu sein, zwei heraus, W**  aus Langensalza 
und L. v. H*  aus Kopenhagen und iibte sie an drei Sonntagen, 
jedesmal ein bis zwei Stunden. Es geschah des Abends. Man 
kann von diesen nur so kurze Zeit fortgesetzten Ubungen keine 
Wunderdinge erwarten; indes wird das dariiber geftihrte Protokoll 
schon hinreichen, zu beweisen, dass es just nicht nothig sei, einen 
Sinn nicht zu besitzen, um einen andern zu exaltieren. Es waren 
ubrigens vorsatzlich fast nichts ais Ubungen des Gefiihls. Hier ist 
das, w7as dariiber niedergeschrieben wurde.

Am 27. Januar. W*  und H*  wurden geiibt. Ihre Augen 
wurden fest verbunden. Sie lernten heute 1. Goldmiinzen von 
Silbermiinzen mit der groBten Fertigkeit unterscheiden, ferner preu- 
Bisches. Geld von braunschweigischem: franzósische neue doppelte 
Louisd’or von preuBischen und siichsischen; sie lernten unter mehreren 
doppelten Louisd’or die saclisischen, preuBischen und franzosischen 
heraussuchen. Dies alles geschah mit Fertigkeit. — 2. Sie lernten 
wermóge der Schwere die Zahl der Goldstiicke bis zu 12 —14 
Louisd’or genau angeben, wenn man sie ihnen, in einen Haufen 
gebracht, auf die ausgestreckten Finger legte. — 3. Sie erkannten 
die Kopf- und Wappenseiten aller Miinzen sehr fertig. — 4. Sie 
suchten unter mehreren Sechspfennigstiicken preuBische Sechser 
heraus. — 5. Durch das Gehór erkannten sie allerlei vorsatzlich 
gemachtes Gerausch. — 6. Sie schrieben ohne Licht ziemlich schnell 
doch etwas undeutlich.

Am 3. Februar. 1. Sie unterschieden neuere franzósische 
Thaler von alteren durchs Gefiihl. — 2. Sie gaben bis zu 13 die 
Zahl der Laubthaler an, die man ihnen in Gestalt einer Eolle auf 
die Hand legte. Besonders war v. H. fast gar nicht mehr irre zu 
leiten, ich mochte es machen wie ich wollte. Z. B. ich legte 2 auf, 
dann noch 3, oder 6, oder 2, 5, 7. Immer sagte er die richtige 
Zahl derer, die er in der Hand hatte. Ich nahm dann 3, 5, 2, 1, 
6 u. s. w. mitunter auch wieder davon weg und er gab mir den 
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Rest immer genau an. — 3) v. H* fand die Jahreszahl auf einem 
Laubthaler, aber ohne sie nennen zu kónnen. — 4. Er erkannte 
die Zahl 24 auf einem hessischen Groschen durch die Finger. Er 
soilte die Wappenseite zeigen, nnd that’s sogleich. — Obs ein Kopf 
sei? — Nein! war die Antwort. -— Was es sei? — Kein Pferd 1 
Was denn sonst? Eine Kub, antwortete er. Es war der hessische 
Lówe. Ich setze liinzu, er wusste nicht, dass ich einen solchen 
Groschen hatte, ja er hatte wohl noch nie einen solchen gesehen. — 
5. Ich nahm ein Buch, lieC jeden die Dicke eines Blattes fiihlen; 
dann die Dicke von 5 und von 10 Blattern zusammen, das ist, ich 
gab ihnen den MaBstab. Hierauf gab ich ihnen 10, 45, 20, 36, 
100, 16, 50 u. s. w. Blatter zum Anfassen zwischen die Finger. 
Sie lernten es so weit, dass sie bald die Blatterzahl meistens ganz 
richtig, oder nur mit ganz geringen Fehlern von 2 bis 5 Blattern 
angaben. — Ich gab hierauf einem das Buch. Er musste selbst 
beliebig aufschlagen und das Pagina angeben. Es gesclmh, ob gleich 
im Kopfe immer mit 2 multiplicirt werden musste, oft riclitig, meisten- 
theils nur mit kleincn Fehlern von 1 bis 4 Blattern.

Am 10. Februar. — Wir konnten heute wegen Gesellschaft 
wenig iiben, doch ist etwas geschehen. 1. Sie unterschieden sehr 
fertig verschiedene Goldmiinzen. namlich preuBische, sachsische, 
braunschweigische und franzósisclie Louisd’or. 2. Die Ubung 2 vow
3. Februar mit den Laubthalern wiederholte v. H* zu verschiedenen 
Zeiten fast durchaus richtig bis zu 16 Stiick. Oft, wenn ich es 
nicht mehr wusste, wie viel Stiick er auf den Fingern hatte, konnte 
er es sehr genau angeben, und zwar mit vieler Gewissheit. Ich 
sah daraus, dass er die Eindriicke vom vorigen Sonntage noch nicht 
verloren hatte. — Herr L* war Zeuge, und wunderte sich nicht 
wenig. 3. Wurde die Ubung 5 und 6 vom 3. Eebruar vorgenommen, 
doch erst mit neuer Angabe des MaBstabes. Er gab mir das Pagina 
so richtig an, dass ich selbst dariiber erstaunte und einer seiner 
Gespielen, welcher dazu kam, meinte, ein unvorbereiteter Zuschauer 
konne dabei leicht Betrug vermuthen. Ich selbst war anfangs in 
Zweifel und glaubte, er konne durchs Tuch sehen, ich band ihm 
daher, ungeachtet ich ihn fiir eine der ehrlichsten Seelen aus ganz 
Danemark halte, noch ein anderes Tuch iiber, ohne dass dies in 
der Sache etwas anderte. Er gab die Seitenzalden 70, 84, 60, 
88, 38, 68, 104, 116, 56, 84, 76, 84, 86 zu rerschiedenen Zeiten 
ganz genau und ziemlich prompt an. Bei den iibrigen Angaben 
wich er gewóhnlich nur wenig ab, namlich 9mai verfeldte er nur 
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ein Blatt, 9mal zwei Blatter, omal 4 bis 5 Blatter und nur 
2mal 9 bis 10 Blatter.

Wenn man bedenkt, dass diese Angaben nur von anfanglichen 
und gar nicht lange fortgesetzten Ubungen hergenommen sind: so 
wird man wohl nicht mehr zweifeln konnen, dass Sinnestibungen 
móglich seien. „Welche Tiefen von Kunstgeftihl, sagt Herder, 
liegen in einem jeden Menschensinne verborgen, die hier und da, 
meistens nur Noth, Mangel, Krankheit, das Fehlen eines anderen 
Sinnes, Missgeburt oder Zufall entdeckt, und die uns ahnen lassen, 
was fiir andere, fiir diese Weit uuaufgeschlossene Sinne in uns 
liegen mogen. Wenn einige Blinde das Geftihl, das Gehór, die 
zahlende Vernunft, das Gedachtnis bis zu einem Grade erheben 
konnten, der Menschen von gewohnlichen Sinnen fabelliaft diinkt: 
so mogen unentdeckte Welten der Mannigfaltigkeit und Feinheit 
auch in anderen Sinnen ruhen, die wir in unserer vielorganisierten 
Maschine nur nicht entwickeln.“ *)

*) Ideen zur Geschichte der Menschlieit. Theil 1. S. 218.

II. Theil. Sind Sinnestibungen nutzlich?
Angeborne Ideen gibts nicht; der Mensch kommt bar in dies 

Leben und in sein geistiges Wesen sind hochstens nur die Gesetze 
niedergeschrieben, nach welchen es sich allmahlich bewegen, das ist 
denken soli. Er rulit anfangs im stillen Schofie des Nichtseins, 
er entsteht, ohne es zu wissen, er ist da, ohne sich selbst zu almen; 
er er wacht endlich — aber wodurch? Jene Gesetze wurden ihn eben 
so wenig wecken ais irgend eine Maschine durch die mechanischen 
Regeln ihrer Zusammensetzung in Bewegung gesetzt werden kann ; 
es bedarf dazu einer auGern Kraft, eines AnstoBes von auBen her; 
bei ihm eines Eindrucks durch irgend einen Sinn. Er empfindet 
zum erstenmale diese Erschtitterung und betritt so die erste Stufe 
des Lebens, indem sein Geist einen Begriff daraus zu bilden anliebt. 
So sind es denn die Sinne, welche ihn aus dem Schlummer des 
Nichtseins wecken, und ihm den Stoff zu Begriffen zu allererst 
zufiihren. Von diesem Augenblicke an beginnt er die allmahliehe 
Schopfung seiner gesammten Erkenntnis aus zwei Grundquellen, 
namlich aus seiner Empfanglichkeit fiir Eindriicke und aus dem Ver- 
mógen, vermittelst derselben die Gegenstande zu erkennen, das ist, er 
sammelt sich sinnliche Anschauungen vermittelst der Sinne, er denkt 
diese Anschauungen, das ist, er bildet sie zu Begriffen durch seinen 
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V er stand. Ohne sinnliehe Anschauungen wiirde er folglich nie 
denken lernen, und ohne Sinne wiirde er nie Anschauungen haben. 
Folglich sind die Sinne Elementarlehrer des Denkens, sie allein 
gewahren den Stoff dazu; kann es denn nun gleichviel sein, in 
welcher Vollkommenheit sie uns jenen Stoff, die sinnlichen Anschau
ungen darreiehen? eigentlicher: kann es uns gleichviel sein, mit 
welchem Grade von Genauigkeit und mit welcher Wach- 
samke.it unser Empfindungsvermogen die Eindriicke von auBen 
aufnimmt und darstellt, oder mit welcher Schlafrigkeit es sie 
auffasst oder gar — verschlummert?

In diesem wenigen liegt im Grunde alles, was sich iiber die 
Niitzlichkeit der Sinnesiibung sagen lasst.

Wollen wir daher scharfdenkende Menschen bilden, so 
miissen wir sie erst zu scharfsinnigen machen, das heiBt, so 
miissen wir yorziiglich in der Jugend ihr Empfindungsvermogen iiben; 
bleibt es durch irgend einen Umstand im hohen Grade schwacli: so 
erhalten wir eine Gattung von menschlichen Maschinen, die man hin 
und wieder, besonders in den Gebirgen des Walliserlandes findet 
und Tolpel nennt; Wesen, die kaum ihres eigenen Daseins inne, 
nur dunkle Empfindungen erhalten und sehr schwer zu Begriffen ge- 
langen, sondern lebenslang im Seelenschlummer hinstarren. Tolpel 
sind freilich selten, aber Menschen, welche die ganze Kbrperwelt 
umher mit einer Stumpfheit empfinden, die bei tausenden von ihnen 
dem Beobachter sehr deutlich ins Auge fallt und die in allen Ur- 
theilen, welche auf sinnlichen Anschauungen beruhen, eine sehr 
merkliche Verstandesscliwache verrathen, Manner, die sich daher in 
Angelegenheiten des gemeinen Lebens, wo unsere ganze Handlungs- 
und Benehmungsart aus Sinnesbeobachtungen und darauf gegriin- 
deten Urtheilen, herflieBt, oft so auBerst links benehmen, dass man 
ihnen oft deshalb den gemeinen Menschenverstand abspricht, sind 
auBerordentlich haufig. — Woraus will man denn dies anders er- 
klaren, ais aus einer Stumpfheit ihres Empfindungsvermogens, ais 
aus einer schlafrigen Darstellung der sinnlichen Eindriicke, ais aus 
einer habituellen Unachtsamkeit auf dieselben, da wahrscheinlich in 
hohern Erkenntnisvermogen des Menschen keine naturlichen Fehler 
je stattfinden und aller Selbstbetrug im SchlieBen und Urtheilen 
bloB in seinem niedern Erkenntnisvermdgen gegrundet ist?

Die erste Verarbeitung der sinnlichen Anschauungen verrichtet 
die Seele, wie ich schon vorhin sagte, durch ihren Verstand, indem 
sie dieselben erkennt, d. i. zu Begriffen (Yorstellungen) umschafft. 

samke.it
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Je genauer und deutlicher die Anschauung war, um so deutlicher 
wird der Begriff werden, welchen die Seele daraus bildet; jene sind 
gleichsam Originale, diese Copien; wenn die Ziige und Umrisse der 
ersten mit Scharfe und Genauigkeit aufgetragen sind, so wird es 
auch móglich, die Copien scharf und genau damach zu entwerfen; 
sind aber jene undeutlieh und verwischt aufgetragen, wie sollen diese 
besser werden?

Beispiele: — Tch verdunkle mein Zimmer und lasse einen 
Fremden hinein. Ich entlasse ihn endlich ohne Erleuchtung. Alle 
Gegenstande wirkten schwach auf sein Auge und seine daher er- 
lialtenen Anschauungen waren ohne alle Genauigkeit. Man frage 
den Entlassenen nach den Vorstellungen, die er sich vom Zimmer 
gemacht hat. — Dunkle, falsche!

A* sitzt neben B* im Gesprache iiber eine wichtige Angelegen- 
heit, dereń gJiicklicher Ausgang ganz von ihrem Betragen gegen 
eine gewisse dritte Person C* abhangt. A* macht Vorbereitungen, 
um dem B* die Rolle anzudeuten, welche er iibernehmen soli; aber 
in dem Augenblicke horen sie beide die Ankunft eines Fremden, 
seinen Gang zur Treppe herauf und auf dem Vorsaale. B* bleibt 
gleichgiltig. Er kennt diesen Fremden so gut ais A*, sein Ohr 
ist so gesund ais das seinige; aber er unterscheidet seinen Gang 
nicht, er ahnt es gar nicht, dass es C* sei, der in wenigen Augen- 
blicken liereintreten wird. Kaum hat A* noch so viel Zeit, ihm 
mit zwei Worten die Hauptsache anzudeuten: Freund, das und das 
haben sie zu thun, und in dem Augenblick tritt C* herein. Die 
Sache nimmt nun noch eine gliickliche Wendung. Wiirde sie diese 
genommen haben, wenn des A* Sensation vom Gange des Fremden 
nicht genauer gewesen ware, ais die des B* ? — Bei ihm entstanden 
nur dunkle Begriffe von der Person, bei A* deut liche; und warum? 
weil sein Empfindungsyermogen in diesem Falle nicht so geiibt war, 
ais das des A*.

Man sieht aus dieser kurzeń Entwicklung, dass die Be- 
schaffenheit der Yorstellungen ganz von der Scharfe 
unseres Empfindungsvermógens abhangt und beilaufig, 
dass dunkle Vorstellungen gegen de u tlić he genommen, fast 
gar keinen Wert haben.

Die letztern sind dem Menschen vielleicht allein eigenthiim- 
lich, keinem Thiere; und sie liegen den edelsten Kraften 
seiner Seele z u grund e.
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Was ist unser Ver stand? Die Kraft, sieli etwas deutlich 
vorzustellen. — Unsere V er nu nft? Die Kraft, nach deutlichen 
Begriffen Ursaehen und ihre Wirkungen einzusehen. Unsere Ur- 
theilskraft? Die aus deutlichen Begriffen entspringendeEinsicht, 
oh wir irgend einem Dinge diese oder jene Eigenschaft ab- oder zu- 
sprechen konnen, u. s. w. Ebenso ist es mit der Kraft zu schlieBen 
und mehreren Seelenkraften. Fast alle griinden sich entweder auf 
Deutlichkeit der Begriffe oder erhalten durch sie eine grblJere 
Vollkommenheit. Ganz vorziiglich ist das letztere beim Begehrungs- 
vermbgen der Fali und der verniinftige Charakter eines Menschen 
hangt ganz davon ab, ob er nach deutlichen Vorstellungen handelt.

DergrbBte Schatz desmenschlichenGeistesbesteht 
also in der Sammlung deutlicher Begriffe; wenn wir 
aber den Weg zu diesen durch Scharfe und Geiibtheit 
unseres Empfindungsvermbgens erleichtern: so ist 
Ubung desselben, sie sei naturlich oder kiinstlich, 
ais wahre Veredlung des Menschen von gro Ber Wich- 
tigk eit.

Dies ist zugleich der Grund, warum man jetzt allgemein auf 
anschaulichen Unterricht dringt; er ist weit fahiger, deutliche 
Begriffe zu bewirken, ais der durch symbolische Zeichen.

Menschen, die man von Kindheit an sinnlich iibte, zeichnen 
sich vor andern, denen man Begriffe ohne Anschauungen beizu- 
bringen suchte, oder, um mich noch deutlicher auszudriicken, die 
man schon friihzeitig auf die Abstractionsfolter brachte, ganz 
ungemein aus; sie sind stets reger und wacher, ihr Geist entzieht 
sich der groBen Schlafrigkeit, die nothwendig in Kopfen herrschen 
muss, in welchen nur dunkle Begriffe wie dumpfige Irrlichter auf 
sumpfigem Boden hervorhiipfen; er ist stets aufgelegt, sinnliche Ein- 
driicke zu denken, weil ihm dies zur angenehmen Fertigkeit ge- 
worden ist. So sammelt er sich einen Schatz von Begriffen, so 
griindet er auf den Scharfsinn seiner Sinne den Scliarfsinn des 
Geistes.

III. Theil. — Auf welche Art die Sinne zu iiben sind.
Der erste Grund sinnlicher Anschauung ist Bewegung, ver- 

anlasst durch kiirperliche Gegenstande in unsern Nerven. Sie heiBt 
Eindruck. Auf welche Art er durch die Nerven bis zum Gehirne 
und zur Seele fortgepflanzt werde, ob durch Elasticitat oder Elek- 
tricitat der Nervenmasse oder des Nerrengeistes, das kann uns hier
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gleichviel sein. — Der Eindruck wird empfunden oder niclit 
empfunden; und im ersten Falle wahr oder falscb, voll- 
standig oder unvollstandig. Die Eede ist also hier zunachst 
von Sinnen-Wahrheit und lrrthum, von vollstandiger 
und u n v o 11 st an d i ge r Anschauung und vom Sclilummer dei' 
Sinne. i

A Von der Walirheit und dem Irrthume durcli die Sinne, 
von vollstandiger und unvollstandiger Anschauung.

Sinnesirrthum entsteht aus mancherlei Quellen:
a) aus dem Erkennen durch blofie mittelbare Anschauung. — 

Der Eindruck wird durch auBere Gegenstande verursacht, entweder 
durch directe Bertihrung des Gegenstandes, wie beim Gefiihl, Ge- 
schmack und Geruch, oder durch indirecte Bertihrung, namlich beim 
Gesichte durch Brecliung der Lichtstrahlen, beim Gehor durch 
Schwingungen der Luft. Unser Olir wiirde nichts vernehmen, wenn 
wir es in einen luftleeren, unser Auge nichts sehen, wenn wir es in einen 
liclitleeren Baum versetzten, und die drei obigen Sinne werden 
nichts empfinden, wenn nicht ein korperlieher Gegenstand mit ihnen 
in Berlihrung kommt. Nur dann also, wenn auBere Gegenstande 
die Nerven unseres Gefuhls, Gesclimacks, Geruchs beriihren, wenn 
Lichtstrahlen sich in unsern Augen brechen und Luftschwingungen 
unsere Gehbrorgane erscbiittern, wenn unser Empfiudungsvermbgen 
die daherigen Eindriicke aufnimmt und unser Verstand sie anschaut, 
nur dann haben wir unmittelbare sinnliche (empirische) Anschau
ungen durch diesen oder jenen Sinn. Wenn wir aber unmittelbare, 
schon durch irgend einen Sinn gehabte Anschauungen vermittelst 
eines Schlusses zur Wahrnehmung durch einen andern Sinn anwen- 
den: so ist die Anschauung nicht mehr bloB sinnlicli, sondern sie 
nahert sich merklich der reinen Anschauung; wir wollen sie mittel
bare nennen. Zum Beispiel, wir heben das Gewicht eines Centuers 
in Blei, so erhalten wir unmittelbare Anschauung von der Schwere 
eines Centners durchs Gefiihl; wenn wir aber in der Folgę einen 
Bleiklumpen von gleicher GroBe sehen, und wir sagen, er wiege 
einen Centner: so haben wir von dieser Schwere keine unmittel- ( 
bare Anschauung, sondern nur eine mittelbare, die auf einen 
Schluss gebaut ist. Oder, mein Hund liegt hier neben mir, ich 
streichle ihn, ich habe von ihm unmittelbare Anschauung, aber er 
lHuft hinaus, ich horę ihn in der Entfernung bellen, ich urtheile, 
es sei mein Hund, ich stelle mir ihn vor, aber diese Anschauung 
ist nur mittelbar; denn nur die Tonę des Bellens werden hier un- 
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mittelbar angescliaut. Hier wird dic Frage wichtig: in welchen 
Failen kónnen uns unsere Sinne zu unmittelbaren und in welchen 
nur zu mittelbaren Anscliauungen verhelfen ? —Aus der Natur 
der Sinne allein lasst sich dies nicht entwickeln, sondern nur daraus, 
wenn wir die Natur der auf die Sinne wirkenden Gegenstande mit 
zu Rathe ziehen und sie mit den Sinnen vergleichen. — Form 
GroBe, Schwere, Farbę, Qualitftt oder Materie und Be
wegung im weitesten Sinne genommen, also auch alle Handlungen 
eiugeschlossen, dies sind die allgemeineren Seiten, wodurcli die 
Kbrper auf' unsere Organe wirken, oder mit andern Worten die 
Data, woran unsere Sinne die kórperlichen Gegenstande erkennen. 
Wenn wir sie mit der Natur unserer Sinne vergleichen, so sehen 
wir auf den ersten Blick, dass nicht alle fiir jeden Sinn unmittel- 
bare Anschauung gewahren kbnnen, sondern nur nach folgender 
Zusammenstellung:

Form kann unmittelbar angescliaut werden durch Gesicht, Gefiihl.
Grofie...........................................................................Gesicht, Gefiihl.
Schwere........................................................................ Gefiihl.
Farbę........................................................................ Gesicht.
Qualitiit................................................ Gefiihl, Geschmack, Gerueh, Gesicht.
Bewegung.................................................................Gesicht, Gefiihl, Gehbr.
Fiir die mittelbare Anschauung entsteht folgende Ubersiclit

aus naherer Vergleichung:
Form kann mittelbar angescliaut werden durch . Gehbr.
GrbBe........................................................................ Gehbr.
Schwere.........................................................................Gesicht, Gehbr.
Farbę.........................................................................Gefiihl ?
Qualitat........................................................................ Gehbr.
Bewegung............................................................ ...... Gehbr, Gerueh.

Die unmittelbaren Anscliauungen griinden sich auf unbestecli- 
liche Wahrheit des Sinnesorgane: *)  die mittelbaren hingegen auf 
Schliisse, die auf ehemalige Eindriicke und Anscliauungen gebaut 
sind. Wird von diesen Eindriicken durcli die Zeit nur etwas ver- 

*) Diese nehmen nach unwandelbaren Naturgesetzten die Eindriicke von 
aufien her auf; ich kann mich daher nicht iiberzeugen, dass sie triigen sollten. 
Wenn der Gelbsiichtige alles gelb sieht, und der Stab im Wasser gebrochen 
erscheint: so bleibt das Organ der Wahrheit vollkommen getreu, so wie der 
Spiegel bei der Darstellung seiner Objecte; aber wir machen uns eine falsche 
Vorstellung, indem wir die Wirkung des Mediums nicht mit hinein denken. 
Der Ausdruck: die Sinne triigen, ist also so unbequem ais der: die Sonne 
geht unter. Man soilte sagen: wir triigen uns in den Sinnen, .wenn man 
darunter die Organe versteht.
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wischt, so wird das Urtheil falscb, mithin auch die daraus erwach- 
sene Anschauung. Verwischt sich z. B, von dem ehemaligen Ein- 
drucke der GroBe des Centners in Blei nur etwas, so werde ich 
in der Folgę auch die kleinere oder gróBere Bleimasse fiir centner- 
scliwer halten; oder wenn uns jemand eine ausgehohlte Bleimasse 
von CentnergróBe vorlegte: so wiirden wir doch urtheilen, sie wagę 
einen Centner. So sind denn die mittelharen Anschauungen weit 
triiglicher ais die unmittelbaren, und aus der obigen Zusammen
stellung wird es sichtbar, dass das Gehór diesem Betruge am 
haufigsten unterworfen sei.

b) Aus der zu sehr ausgebreiteten Thatigkeit der Sinne 
und ihrer Organe.

Aus der obigen Darstellung der Empfanglichkeit der Sinne 
lasst sich leicht einsehen, bei welchen Sinnen wir am meisten dem 
Irrthume unterworfen sein miissen. Wenn ein Rechnender bei gleich 
schlecliter Fertigkeit die fiinf Species eine Stunde fortrechnet, in 
welcher von ihnen wird er die meisten Fehler begangen haben? 
Augenscheinlich in der Rechnungsart, in welcher er die meisten 
Zahlen zu Papier brachte; denn weil er hierin am meisten rechnete, 
so fand er auch hier die haufigste Gelegenheit zu Irrthiimern. Eben 
so ist es mit den Sinnen; bei denen, welche die ausgebreiteste Em
pfanglichkeit haben, das heiBt, die wir am meisten gebrauchen, 
werden wir uns auch am meisten irren. Wir sind die Rechnenden, 
die fiinf Sinne die Species. Nach dem MaBe ihrer Empfanglichkeit 
richtet sich im ganzen ihr Gebrauch. Wollte man die ganze Masse 
der sinnlichen Anschauungen eines Menschenlebens nach der obigen 
Zusammenstellung fiir jeden Sinn durch Zahlen ausdriicken: so ent- 
stehen folgende Yerhaltnisse:

hat unmittelbare 
Anschauungen 

Gesicht 5

mittel bare
Anschauungen

1
zusammen

6
Gehór 1 5 6
Geftihl 5 — 5
Geruch 1 1 2
Geschmack 1 — 1

Schon diese Verhaltnisse kiindigen das Gesicht und das Gehór 
ais die triiglichsten an, und es stimmt vollkommen mit dem iibcrein, 
was uns der ununterbrochene und gróBtentheils unwillkiirliche Ge
brauch dieser Sinne sagt.



c) Aus der S ch w ach e de s E in dr uc k s. — Jeder Eindruck, 
der unmittelbar auf die Nerven geschieht, wird wirksamer und durch- 
dringender seyi, ais derjenige, welcher nicht so kórperlicli auf die 
Nerven wiikt. Die letzte Gattung tindet beim Gehór und besonders 
beim Gesicht statt. Eindriicke durchs Gefiihl sind daher ihrer Natur 
nach immer durchdringender, ais jene durchs Gesicht*).  Daher 
werden diese letztern haufiger unrichtig verstanden werden.

d) Durch Krankheit des Organs und seiner Empfindungs- 
neiven. Dieser Umstand ist sehr begreiflicli. Dem Kurzsichtigen 
scheint jeder Gegenstand in kleiner Entfernung nebelig; der Nerven- 
schwache sieht zwei Lichter, zwei Tintenfasser, er will die Feder 
eintauchen, triigt sich und trifft das Scheinbare.

*) Dies ist der Grund, warum der Mensch in der friiliesten Kindheit eher 
fuhlt, ais sieht und hort. Wenn wir aber die Eindriicke des Gefiihls am we- 
nigsten verstehen, so liegt die Schuld ganz allein am Mangel der Ubung.

Hier ist Irrthum des Sinnes durch Nervenkrankheit.
e) Durch innere Zustande der Seele, die alle den Charakter 

der Abwesenheit haben, z. B. Mangel an volliger Aclitsamkeit, 
Schlaf, tiefe Beschaftigung mit Verstandesbegriffen, Seelenkummer, 
heftige Affecte u. s. f. In diesen Fallen vernimmt die Seele den 
Eindruck nur halb und dunkel, und ihre Anschauung wird daher 
leicht irrig.

f) Durch zu heftige Wirkung eines andern Organs, z. B. bei 
starken kórperliclien Schmerzen u. s. w., wobei die Eindriicke durch 
diesen oder jenen Sinn zu sehr in Schatten gestellt und daher nur 
dunkel und irrig empfunden werden.

g) Durch eine uuvollstandige Vcrwendung der Sinne. — 
Wir erkennen die Gegenstande durch die Betrachtung ihrer ver- 
schiedenen Seiten oder an den oben angegebenen Datis. Zu diesen 
haben immer mehrere Sinne Zugang, d. i. sind dafiir empfanglieh. 
So lasst sich die Form eines Dinges durch das Gesicht, Gefiihl und 
oft auch durch das Gehór erkennen. Es liegt daher in der Natur 
der Sache, 1. dass keine vollstandige Anschauung entstelien konne, 
wenn wir, mit AusschlieBung der iibrigen, nur einen Sinn anwen- 
den, um zur Erkenntnis zu gelangen; denn die vollstandige An
schauung ist das Aggregat der Eindriicke, die wir durch alle die- 
jenigen Sinne erhalten, welche fiir den Gegenstand empfanglieh 
sind. 2. Durch unvollstandige Anwendung der Sinne verfallen wir 
am ersten in Irrthum, weil da die Berichtigung des einen Sinnes 
durch den andern wegfallt.

Gut sm u ths , Gymnastik fiir die Jugend. 15



226

Nach den bisherigen Bemerkungen von a bis g lassen sich die 
Sinne 1. in Eiicksicht auf Triiglichkeit ordnen, — 2. lassen sich 
hieraus die Regein abstrahieren, die bei natiirlichen Sinnestibun- 
gen zu beobachten sind.

1. Ordnung der Sinne in Absiclit auf Triiglichkeit.
Das Gesicht wagt sich an alle Seiten kórperlicher Gegen

stande, es umspannt Form, Grofie, Schwere, Farbę, Qualitat und 
Bewegung; es hat daher hiiufig Anlass, uns irre zu leiten. Aber es 
stellen sich ihm sogar viele tausend Gegenstande sogar gleich- 
zeitig dar; wir werden daher auf unendlich viel Eindriicke des 
Gesichts gar nicht acliten, viele falsch verstęhen, zumal da bei weitem 
die meisten zu sanft wirken, um unsere Achtsamkeit auf sich zu 
ziehen. — Da bei keinem einzigen Sinne diese Umstande in dem 
Umfange zusammen kommen, so sind wir bei keinem dem Irrthume 
mehr unterworfen, ais beim Gesicht.

Das Geliór ist bloB fiir Tóne geschaffen. So lange diese in 
einer tins wohl bekannten Articulation vorgetragen sind, yerstehen 
wir sie, und wir haben dann wirklich unmittelbare Anscliauungen, 
doch nur von den Tónen, aber noch nicht von den Gegenstanden, 
durch welche sie hervorgebracht wurden. — In diesem Falle sind 
wir dem Irrthume nicht sonderlich unterworfen; wenn wir aber aus 
den Tónen auf Form, GróBe, Schwere, Qualitat und Bewegung 
schlieBen, und diese Schliisse, wie es am haufigsten der Fali ist, 
auf unarticulierte Tóne baucn; wenn wir aus dem Schalle die GróBe 
des herabgefallenen Steines, aus dem Klange die Form eines Glases, 
aus dem Tonę die Masse eines tónenden Kórpers und aus jedem 
Łaute oder Schalle eines sich bewegenden Kórpers Bewegung oder 
Handlung errathen wollen: so ist, nachst dem Gesichte, kein Sinn 
irrefiihrender ais das Geliór; denn nachst jenem umfasst keiner so 
viel und so gleichzeitig, und was noch mehr sagen will, kein 
einziger verleitet uns zu so viel mittelbaren Anscliauungen, ais das 
Gehór.

Das Gefiihl liat, die Farbę (?) ausgenommen, fiir alle Seiten 
der kórperlichen Gegenstande Empfanglichkeit; aber unmittelbar, 
also mit mehr Sicherheit. Es wird also schon deshalb weniger dem 
Irrthume unterworfen sein, ais die obigen Sinne. — Uberdem ist 
es ungleich mehr eingeschriinkt ais jene; wenn das Gesicht Millionen 
Gegenstande von der Nase des Sehenden bis zu den Fixsternen um
fasst: so sind nur wenige darunter, die das Gefiihl treffen. — Wegen 
ihrer gróBeren Wirksamkeit nennt man diese drei Sinne die edleren,
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und da sie es vorziiglich sind, welche uns mit Vorstellungen berei- 
chern: so miissen sie vorzugsweise geiibt werden, umsomehr, da wir 
bei ihrem Gebrauche dem Irrthume am haufigsten unterworfen sind.

Der Ge ruch folgt zunachst auf das Gefiihl. Er erforscht die 
Qualitaten und sucht die Bewegungen zu vernehmen; wir werden 
folglich bei ihm leichter in Irrthum verfallen ais beim Geschmackę, 
der blofi auf Qualitat eingeschrankt und dessen Wirkungskreis weit 
enger ist. — Hieraus ergibt sich die Regel, dass die drei edlern 
Sinne am meisten geiibt werden miissen.

2. Regeln fiir natiirliche Sinnestibungen: — Wenn wir den 
Irrthum vermeiden, so gelangen wir ins Lichtreich der Wahrheit; 
um folglich durch die Sinne zur Wahrheit zu gelangen, vermeide 
man die obigen Wege zum Irrthume.

a) Mittelbare Anschauungen gehoren nicht fiir den ganz jungen 
Weltbiirger; denn der Schluss, auf welchen sie gebaut sind, beruht 
auf vielfaltigen Beobachtungen, die er erst noch anstellen und seinem 
Gediichtnisse tief einpragen muss, ehe er ihn wagen darf. Um ihn 
aber fiir die Zukunft vorzubereiten, konnen ihm nie zu viel un
mittelbare Anschauungen zugefiihrt werden. Dies kann aber nur 
dadurch geschehen, dass man ihm so ununterbrochen ais móglich die 
Eindriicke sinnlicher Gegenstande imprimiert, ohne dabei zu fliichtig 
zu sein. Hier sei die Aussaat fiir seinen Geist, nicht in den gei- 
stigen Gefilden der Abstraction; haltet ihn zuriick, er ist ja in der 
Korperwelt, nicht im Reiche der Geister, er ist im Gedrange von 
Millionen materieller, nicht geistiger Wesen, er lerne folglich jene 
anschauen, denken. Vater und Miitter! es ist, glaub ich, das 
siifieste, seligste Geschaft, diesen unsterblichen Keim in euren Kleinen 
zu entwickeln, mehr wert, ais alle Affenliebe, ais alles Niirnberger 
Spielzeug, womit ihr sie an euch driickt und unterhaltet; mehr wert, 
ais alle Biichergelehrsamkeit, die ihr so gem recht friih in ihre 
Kópfe bringen mochtet. Ihr beginnt dies Geschaft schon in der 
Wiege, ihr betilubt die jungę Seele nicht durch ihr ewiges Ge- 
schaukel, ihr sucht sie durch sinnliche Eindriicke vom Schlummer 
des Nichtseins immer mehr und mehr zu wecken. Ihr streichelt 
den kleinen Liebling, ihr scherzt und schwatzt mit ihm, ihr setzt 
ihn in Bewegung, das Wiegenlied tont seinem ungeiibten Ohr, ihr 
nahert ihn dem Lichte, ihr tragt ihn ins Freie, alles ist Leben um 
ihn, damit er leben lerne. So geht ein Jahr hin und mit ihm ist 
die Entwicklung des Kleinen schon weit gediehen, er kriecht auf 
allen Vieren umher, bald lauft er auf sonnigem Rasen. Ihr fiihrt

15* 
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ihn jetzt zu allem, was den Sinnen vernehmbar ist; die Menschen 
umher, das Haus, der Hof mit seinen Thieren sind sein Spielzeug,. 
weiter soli und muss er wenig haben, weiter will er auch nichts 
haben. Ilir seid die Lehrer, ihr scliwatzt mit Worten und Geberden 
mit dem Kleinen, ihr zeigt ihm die einzelnen Theile der Gegen
stande mit Namen, den Zweck, den Nutzen, alles entwickelt ihr 
gelegentlich, wie es sich darbietet. Er versteht euch nicht? — O 
es ist keine Noth, er lernt es, sein Lallen bildet sich — o es ist 
unaussprechlich angenehm — bald zu Wbrtern, dann zu Worten, 
so lernt er die Sprache mit — wahren Begriffen. — Eine 
schonere, zweckmaBigere Geistesbildung ist fiir uns Menschen, das 
behaupte ich dreist, schlechterdings nicht da! — Wer sah zu die
sem kleinen Gemalde —? Ein Vater von 11 Kindern, die an Leib 
und Seele gesund sind — Salzmann. — Die Sauglingsubungen 
sind voriiber, der Kleine spricht vernelnnlich und hbchst naiv; denn 
er versteht, er denkt das, was er spricht. — Die Sinnengeschafte 
haben ihren Fortgang, denn sie sind ihm zum liebsten Zeitvertreibe 
geworden; uberall ist in der Natur Leben fiir ihn, iiberall bieten 
sich ihm Merkwurdigkeiten zu hunderten dar, denn er sucht kein 
gemaclites Spielzeug; die Spinne, im Gewebe beschaftigt, die Raupe, 
am Blatt nagend, der Garten voll Insecten und Pflanzen, der Teich 
voll Fischen und Gewiirme, die Luft voll Vogeln, der Boden voll 
von Mineralien; die todte und lebendige Natur offnet seinen Sinnen 
den unermesslichen SchoG, und er beobachtet, er spaht, bald findet. 
er hier, bald dort hundert Neuigkeiten; er beginnt Entdeckungen, 
er sammelt und bringt seinem Vater oder Lehrer das, was er fand, 
und nun hebt unter sinnlicher Anschauung der Unterricht 
an und wissenschaftliche Kenntnisse helfen dem kleinen, hbchst 
wissbegierigen Forsclier nur da fort, wo seine sinnliche Anschauung 
aufhort. Seht da das ABC des gesunden Menschenverstandes, 
das noch in keiner Fibel stellt, und weder durch Buchstaben a b c, 
noch durch Hineinpfropfen unverstandlicher, anschauungsloser Be- 
griffe in den Kopf gebracht werden kann. — Lesen! Lesen lernen! 
schreit gewóhnlich alles. Man kann nicht frilh genug damit an- 
fangen, und wenns endlich gelernt ist, so weifi das Kind nicht, 
was es mit dem Lesen machen soli; denn Biicher bestehen aus 
Begriffen, Begriffe sind ihm aber unverstandlich, wenn sie nicht 
auf eigenthumliche Anscliauungen gegriindet sind. „Anscliauungen 
ohne Begriffe, sagt Kant irgendwo, sind blind;“ aber Begriffe 
ohne Anscliauungen taub — wie Ntisse, denen der Kern fehlt; 
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ein nebeliges Wesen, das sieli nicht fassen lasst. Daher will die 
geistige Natur des Menschen erst Anschauungen und dann Begriffe. 
Dies ist der Grund, warum neuere Erzieher auf anscliaulichen Un
terricht dringen, und — das ist noch weit mehr gesagt — warum 
die Jugend nach anschaulichem Unterricht durstet.

b) Der Sinn des Gesichts und Gehórs ist aufierst vorschnell 
und vielumfassend. Hieraus entstehen im mensclilichen Leben eine 
grofie Menge von Irrtliumern. Gewohnlich durchscliaut das Ge
sicht Millionen von Sachen, schnell, wie der Blitz die Gegenstande 
erleuchtet, und wir sehen viel zu viel, um etwas zu sehen. Eben- 
daher gehen tausend Menschen durch das Leben ohne Bemerkungs- 
geist, denn sie sind nie gewóhnt, ihr Auge stets zu fixieren, das 
heiBt im Grunde aber nichts anders, ais sie haben sich nicbt ge- 
wólmt, die Eindrticke durchs Auge fest zu fassen und dariiber zu 
denken. Es gibt hier kein anderes Mittel ais friilie Ubung in 
sinnlichen Anschauungen, so wie ich sie eben unter a beriihrt habe 
und sogleich unter c anfiihren werde. Die Folgę daron habe ich 
vor meinen Augen. Ich selie mehrere Knaben, die, so erzogen, 
durch ihren Bemerkungsgeist hervorstechen und gleichsain wie kleine 
Spione die Natur auskundschaften, denen nicht leicht irgend eine 
Bewegung oder Handlung im gemeinen Leben entgeht, weil sie 
friihzeitig angeleitet sind, ihr Auge bei sinnlichen Anschauungen 
gehórig zu gebrauchen.

c) Scliwache des sinnlichen Eindruckes findet wiederum be
sonders beim Gesicht und beim Gehór statt. Die Grunde sind oben 
unter c angegeben. Man kann viel Personen oft mehrinals rufen 
und sie lióren nicht, man beriihre sie, und sogleich sind sie wieder 
gegenwartig. Es liegt nicht am Organe, sondern am Mangel des 
Eindruckes. Dieser Mangel kann durch nichts ersetzt werden ais 
durch Aufmerksamkeit, und diese entsteht durch Gewólinung. Es 
ist daher nothig, dass die Kinder friih angefllhrt werden, nicht 
bloB die Natur umher im grofien zu betrachten, sondern auch sie 
bis in ihre kleinsten, dem Auge kaum noch sichtbaren Gegenstande 
zu verfolgen. Hier bieten alle drei Reiche der Natur eine sehr 
angenehme Gelegenheit dar. Euer Liebling betrachte nicht blofi 
die gróbern Theile der Blumen, sein Auge dringe bis zu den 
kleinsten, es durchspahe die Wurzeln des Wasserdarms, die Sauge- 
róhren, die Structur der Haute, Riuden und Blatter des Holzes und 
manclier Samenkórner; die Befruclitungswerkzeuge, die Fruchtboden, 
Staubwege mit ihren einzelnen Theilen, es zahle die Staubfaden 



230

u. s. w. und unterscheide die Structur der Holzarten, der Steine, 
der Salze, die einzelnen Theile der Insecten. Ihr bewaffnet es 
bisweilen, um den jugendlichen Forschungsgeist noch mehr zu be- 
leben; dann betrachtet es die Circulation des Blutes im Frosch, 
das Leben der Infusionsthierchen, die Kristallisation der Salze, die 
Federn des Schmetterlings u. s. w. Die Natur ist unerschopflich! 
Wir verlassen das Vergr<5Berungsglas, wir fiihren den Kleinen wieder 
ins Freie. Hier óffnet sich wieder ein groBes Feld zu sinnlichen 
Ubungen: welche Blume schaukelt dort 10 bis 30 Schritte von uns 
am Ufer des Baches, was fiir ein Stein liegt neben ihr, welch ein 
Insect summt dort im Grase, und was fiir ein Baum ist’s, der hier 
und dort 100, 1000 und mehr Schritte steht, was regt sich dort 
in einer Entfernung von tausend und mehreren Schritten, ist’s ein 
Thier, ein Mensch, wie ist seine Kleidung, was beginnt er? Was 
fiir eine Getreideart wachst dort auf jenem entferńten Acker, welch 
ein Vogel setzt sich dort? u. s. w. Musik, Gesang bilde friih sein 
Gehor, er merke auf das Gerassel des beladenen und nicht be- 
ladenen Wagens, und auf die Zahl der Pferde; auf das Gekreisch 
der Thiiren, auf den Gang und die Stimme der Personen, auf die 
Modulation und das Geschrei der Vogel, u. s. w. u. s. w. Der- 
gleichen Ubungen lassen sich fiir jeden Sinn anstellen, zur Probe 
habe ich aber schon genug angeflihrt.

d) Uber die Gesunderhaltung der Organe lieBe sich sehr viel 
sagen, aber eben deshalb muss ich diesen Gegenstand hier tiber- 
gehen. Der Arzt reiche dem Erzieher die Hand, und dieser sei 
sorgsam; denn mit dem Verluste eines Organs schwindet ein grofier 
Theil des geistigen Lebens dahin.

e) und f) Abwesenheit des Geistes ist, wo nicht immer, doch 
meistentheils das Werk der friiheren Erziehung. Ob es gleich der 
Natur sehr gemaB ist, dass der jugendliche Geist stets nach sinn
lichen Anschauungen durstet: so ist es doch auch auf der andern 
Seite sehr leicht, wenn dieser Durst einmal unterdriickt ist, ihn in 
das Gebiet der Abstractionen zu fiihren, und ihn hier im Denken 
Unterhaltung finden zu lassen, oder, und dies mbchte wohl haufiger 
sein, seine Phantasie zu entflammen, ihn mit Bildern zu beschaftigen, 
wozu die Originale fehlen, oder endlich mit der Einschlaferung 
seiner Sinnesthatigkeit auch den Geist in eine Leere, in einen 
Schlummer zu versetzen, welcher der Abstraction des Denkers gleich 
sieht, wenn man sie nicht angelegentlicher in der Nahe betrachtet. 
In Riicksicht der hierher gehbrigen, oben unter e und f angegebenen 
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Abwege zum Irrthume, namlich in Riicksicht des Seelenkummers, 
der Affecte und der zu heftigen Wirkung eines andern Organs, die sich 
nicht immer vermeiden lassen, ergiht sich die Regel, dass man die 
Jugend friih und bei jeder Gelegenheit aus eigener Erfahrung auf- 
merksam darauf machen mitsse, damit sie friih anfange, misstrauiscli 
gegen sinnliche Empfindungen zu werden, die sich ihr unter den 
obigen Umstiinden vorstellen.

g) Die vollstandige Verwendung der Sinne ist in der sinnlichen 
Anschauung ein sehr wichtiger, von den Erziehern aber noch sehr 
vernachlassigter Gegenstand. Was ich darunter verstehe, ist oben 
unter g schon angegeben. Ich kann mich daher hier kurz fassen. 
Die Regel heifit: das Kind gebrauclie ohne Ausnahme alle Sinne, 
die zum Erkennen eines Gegenstandes fahig sind. Es gewohne 
sich nicht vorzugsweise zu einem Sinne und lasse die andern 
schlummern. Wodurcli will es sich denn selbst iiberzeugen, dass 
es durch den einen Sinn die Anschauung schon richtig erhalten 
habe, wenn es nicht den einen Sinn durch den andern bewahrt, 
berichtigt oder vervo 11 standigt? Es erforsche daher Form 
und Grofie nicht bloB durchs Gesicht, sondern auch durchs Gefiihl; 
Qualitat nicht bloB durchs Gesicht, sondern auch durchs Gefiihl, 
durch den Geschmack und Gerueh. Wenn wir dem Kinde eine 
Blume zeigen, so ist es nicht genug, sie sehen zu lassen, es ftihle 
und rieclie sie auch, ja im Falle der Unschadlichkeit, schmecke 
es sie. Ein Stiick Eisen erkenne es nicht bloB durchs Auge, seine 
Hand wiege, seine Zunge schmecke es, es lióre seinen Klang, 
u. s. w. — Die daraus entstehenden Vortheile fiir die Richtigkeit 
der Begriffe und folglich des Denkens scheinen, wenn man sie nur 
von speciellen Failen abstrahiert, klein, aber im ganzen wird die 
Erkenntnissphare dadurch ganz gewiss ungemein erhellt und er- 
weitert werden. So sei denn Berichtigung des einen Sinnes 
durch den andern bei der sinnlichen Bildung des jungen Welt- 
biirgers immer eine Hauptangelegenheit des Erziehers. Aber auch 
hierbei ist ein gewisser fester Gang und eine natiirliche Methode 
nóthig. Es wird uns jetzt nicht mehr schwer werden, sie zu finden, 
wenn wir auf das zuriicksehen, was ich oben von den Verhaltnissen 
der Sinne zu den Gegenstanden und von den daraus entstehenden 
Anscliauungen gesagt habe. Vergleicht man nach der obigen Tabelle 
die verschiedenen Seiten der Gegenstande mit den Sinnen selbst, 
die zu ihrer Anschauung bestimmt sind: so sieht man sogleich, 
dass der eine Sinn einen Vorsprung vor dem andern habe. Wir 
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werden die Formen und GróBen der Gegenstande durchs Gesicht in 
der Regel weit schneller und richtiger erkennen, ais durch das 
Gefiihl. Hierdurch entsteht fiir die Sinne eine Abstufung naeli 
folgender Ubersicht, wobei die mittelbar wirkenden Sinne einge- 
schlossen sind.

F°™ I Gesicht, Gefiihl (Gehór).
GróBe: ]
Schwere: Gefiihl, (Gesicht).
Farbę: Gesicht, (Gefiihl?).
Qualitat: Gefiihl, Geschmack, Geruch, (Gesicht, Gehór). 
Bewegung: Gesicht, Gefiihl, (Geliór, Geruch).
Will man folglich die Sinne nattirlich iiben, so lasse man sie 

vorr Kindern so anwenden, dass der empfanglichere Sinn, das heiBt 
der, welcher die deutlichsten Eindriicke macht, zuerst gebrauclit 
werde; denn es ist viel daran gelegen, dass er gleich stark und 
richtig gemacht werde, damit sich kein Irrthum einschleiclie, welches 
weit eher geschehen wiirde, wenn man denjenigen Sinn voran ge- 
brauchte, der nur den schwachsten Eindruck machen kann, wie 
z. B. bei Formen das Gehór.

Zur vollstandigen Sinnesverwendung ist die obige Regel, die 
sieli auf die Natur der Sinne selbst griindet, noch nicht hinreichend; 
um die Sache zu erschópfen, muss auf die Gegenstande der sinn
lichen Erkenntnis Riicksicht genommen werden.

Alle Formen lassen verschiedene Gesichtspunkte zu, aus denen 
sie das Auge betrachten kann. Da diese die Gestalten auf un- 
zalilige Art verandern, so muss das Auge immer in so viel Gesichts
punkte ais moglich gebracht werden. Dem G e f ii h 1 e iibergebe man 
sie in so viel Beriilirungspunkten ais moglich.

GróBe und Schwere werden ais relative Begriffe nur durch Re- 
lation deutlich, folglich muss dem Gesicht und Gefiihl friihzeitig ein 
MaBstab eigen gemacht werden, mit dem die Objecte in Bezie- 
liung gebracht werden konnen. Da dies aber mehr zu den kiinst- 
lichen Ubungen gehórt, die bei Kindern noch nicht anwendbar sind, 
so geschehe die Vergleichung, ohne bestimmten MaBstab, nur mit 
anderen Kórpern, damit sie sich gewóhnen, den sinnlichen Eindruck 
der GróBe und Schwere immer relativ zu denken. Neben dem 
Thaler liege ihnen daher der Grosclien, neben dem Baume das Hans, 
neben dem Steine und Metalle das IIolz, der Kork, u. s. w. Da 
aber der nahe und ferne Standpunkt die Anschauung der GróBe 
sehr abiindert, so muss er fiir das Auge haufig abgeUndert werden.
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Es gibt nur wenig Hauptfarben. Da cliese aber bis ins Un- 
endliche gemischt und dann noch durch dic Yerschiedenlieit des 
Liclits, unter dem sie erscheinen, auf unabselibar verschiedene Art 
modificiert werden konnen: so entsteht daraus eine der scliwersten 
Sinnesoperationen, und das Auge ist dem Irrthume nirgends mehr 
unterworfen, ais hier. Den allgemeinen MaBstab fiir die Farben 
machen die sieben Hauptfarben und die allgemeine Regel fiir den 
ersten sinnliclien Unterricht ist: lehre diese Farben erst an sich 
selbst, dann in der Nahe und Ferne bei starkem und schwachem 
Lichte unterscheiden, dann geh zu ihren deutliclisten Miscliungen 
iiber und lehre mit ihnen die der natiirlichen Kbrper vergleichen.

B. Vom Schlummer der Sinne. Wenn sich meine Leser 
an das erinnern, was ich oben Seite 210 f. vom allmahlichen Er- 
wachen unseres Empfindungsvermbgens gesagt habe, so wird es 
ihnen von selbst deutlich sein, was ich unter dem Schlummer der 
Sinne liier verstehe. Wenn wir den Grad der Ausbildung der 
Sinnlichkeit, so wie er durch die ganz gewohnliche Erziehung und 
durch die alltaglichen Umstande hervorgebracht wird, mit demjenigen 
vergleichen, der bekanntlich von vielen hundert Tauben und Blin- 
den erreiclit wird, welche den Mangel des einen Sinnes durch eifrige 
Cultur des andern bis zum Bewundern ersetzen: so werden wir wohl 
nicht daran zweifeln, dass die gewóhnliclie Bildungsschule der Sinn
lichkeit den Menschen noch in einem Schlummer lasse, der uns, 
wegen seiner AJlgemeinheit, nur dann erst auffallen kann, wenn 
wir ihn mit der weit groBern Munterkeit der eben benannten Per
sonen vergleichen. Man scheint sehr geneigt, diese groBere Ęnt- 
wicklung der Sinnenfahigkeit aus dem Grundsatze des Wieder- 
ersatzes der Natur lierleiten zu wollen; worauf stiitzt sich denn aber 
dieser Grundsatz ? — Auf eine wunderartige Wirkung der Natur 
ohne unsere Beibilfe? — Ich denke, in der Regel bloB auf FleiB 
und Kraftanwendung der Subjecte, welche der Wohltliat jenes Er- 
satzes thcilhaftig werden wollen.

Ich habe vorhin in den Paragraplien a bis g die Metliode an- 
gedeutet, wie man die Sinnesanlagen der zarten Jugend entwickeln 
kiinne; da sie auf die Natur der Sinnesoperationen gebaut ist: so 
nenne ich sie, so wie die dadurch erreichbare Ausbildung, die na- 
tiirliche. Ich bin sehr uberzeugt, dass sich schon hierdurcli 
die Scharfsinnigkeit des Menschen bis zu einem Grade erheben 
lasse, der den gewbhnlichen sehr weit ubersteigt; dass es aber eine 
Metliode gebe, durch welche sich die Entwicklung des Empfindungs- 
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vermbgens nocli viel weiter treiben lasse, das lasst sich nicht nur 
aus der Natur dieses Ycrmiigens von vorn her schlieBen, sondern 
es ist durch die schon oft beriihten Erfahrungen an Tauben und 
Blinden ganz auBer Zweifel gesetzt. Ich nenne diese Methode im 
Gegensatze der vorigen die kiinstliche, weil sie allerdings von 
dem natiirlichen Gange abweicht. Wenn namlich die wichtigste 
Regel zu nattirlicher Sinnesiibung heiBt: Suche bei Erkennung der 
Gegenstande alle Sinne vollstandig zu verwenden: so findet hier 
just das Gegentheil statt: hem me die Wirksamkeit der 
iibrigen Sinne und gebrauche bloB den, welchen du 
vorziiglich iiben willst. Diese Regel griindet sich ganz auf 
das Benehmen solcher Personen, denen ein Sinn fehlt. Eben daher 
miissen bei diesen Ubungen bald die Augen verbunden, bald die 
Ohren so viel ais móglich zugedriickt, bald die iibrigen Sinne von 
sinnlichen Eindriicken zuriickgehalten werden. Wenn die natiir- 
liche Ubung der Sinne der Jugend schon eine groBe Fertigkeit 
verschafft hat, etwa im 8. bis 10. Jahre, dann erst halte ich es fiir 
eine angenehme und sehr niitzliche Beschaftigung, sie auf diese Art 
kiinstlich zu iiben. Ich will hier einige dieser kiinstlichen Ubungen 
angeben; es wird jedem sehr leicht sein, sie noch mit vielen an
deren zu vermehren.

a) Ubung des Gefuhls. Es ist bekannt, dass wir diesen 
Sinn durch die so groBe Vorschnelligkeit des Gesichts und Gehors 
sehr vernachlassigen; ich glaube daher, dass man sich ganz vor- 
ztiglich darauf einlassen miisse, ihn bis zu einem hbheren Grade 
zu entwickeln. Die Augen werden dabei verbunden. 1. Der Ge- 
blendete erkennt Personen durch Betastung ihres Gesichts oder 
durch Befiihlung ihrer Hande. Ist die Gesellschaft etwas zahlreich, 
so ist beides nicht leicht. 2. Er unterscheidet Miinzen. 3. Er ver- 
steht das, was man ihm mit einem Bleistifte oder dergleichen in 
die Hand schreibt. 4. Er erkennt allerlei Blatter von Holzarten 
und bekannten Pflanzen. 5. Er schatzt Kalte und Warme der Luft 
und des Wassers nach Thermometergraden. 6. Er unterscheidet 
ebenso vermittelst der specifischen Warme und Kalte polierte Metall- 
platten von gleichen Formen. 7. Er schatzt die Schwere durchs 
Gefiihl nach Pfunden, Lothen und nach kleineren Gewichten. So 
gibt er an, wie viel ein Bleiklumpen, ein Stiick Holz, ein Stein 
u. s. w. Pfunde wiege; wie viel Stiicke von einer groBen Miinz- 
sorte man ihm auf die Hand gelegt habe; er gibt nach der Schwere 
an, welches von mehreren, gleichgroBen und gleichgeformten Metali- 
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stticken Eisen, Silber, Kupfer u. s. w. sei. Er tliut eben dies mit 
verscliiedenen Holzarten. 8. Er erkennt durchs Gefiihl allerlei 
Zeuge, allerlei Holzarten. 9. Er schatzt die Blatterzahl eines Buches, 
gibt das Pagina an. 10. Unter mehreren Blattern Papier von 
einerlei Sorte sondert er die beschriebenen, bedruckten und noch 
reinen Blatter von einander. 11. Er schreibt ohne Licht. 12. Er 
schatzt die Lange mehrerer Stabe nach FuBen und Zollen, ohne 
einen anderen MaBstab zn gebrauchen ais sein Gefiihl; eben so die 
Flachę eines Tisches, den Inhalt verscliiedener Kbrper, der Ilohl- 
mafie. 13. Er bildet allerlei leichte Figuren, z. B. mathematische 
Kbrper, in Thon oder Wachs nach, wobei nicht nur auf Form, 
sondern auch auf Grofie Riicksicht genommen wird. Er schneidet 
Federn und schnitzt allerlei andere Sachen. 14. Er erkennt allerlei 
Kbrper, die man ihm in die Hand gibt, z. B. Kreide, Siegellack, 
Obstarten u. s. w. Hier findet eine sehr grofie Mannigfaltigkeit 
statt. 15. Er sucht erhabene Schrift z. B. auf grofien Miinzen zu 
fiihlen. Mir ist der Fali zweimal vorgekommen, dass ein Knabe 
die 3 auf einem weimarischen Dreipfennigstiicke und die 12 auf 
einem Groschen angab.

b) Ubungen des Gesichts. Da die Eindriicke durch das 
Gesicht aufierordentlich sanft wirken und der Irrthum bei denselben 
so liaufig ist, so ist die Ubung desselben ganz vorziiglich nothig. 
Hier sind einige Vorschlage. 1. Der Zbgling erkennt allerlei ent- 
fernte Gegenstande theils draufien im Freien, theils im Zimmer. 
Dort durchspahet sein Auge eine ganze Landschaft, er studiert sie 
genau durch und sagt seinem Fiihrer mit abgewandtem Gesichte 
alles an, was er gesehen hat. Oft werden nur einzelne Gegenstande 
erforscht und ein gutes Fernrohr bestatigt oder widerlegt jedesmal 
die Wahrheit oder den Irrthum. Hier liest er in ungewbhnlicher 
Entfernung aus einem Buche, oder erkennt kleinere Gegenstande, 
allerlei Zeuge, Holzarten u. s. f. 2. Er schatzt Grofien, so wie 
sie in allerlei Richtungen in der Natur vorkommen, namlich ais 
Langen, Hohen, Breiten, Tiefen, Flachen und Kbrper, bald im 
grofien, nach Schritten und Klaftern, oder nach der Zeit, die man 
nothig hat, sie zu durchgelien; da kommen die Fragen vor: wie 
weit ist dieser Baum von jenem entfernt, wie lang diese Wiese, 
dieser Wald, dieser Weg, wie breit der Bach, der Fluss, wie weit 
entfernt das Dorf, wie hoch dieser Baum? u. s. f. bald im kleinen, 
nach FuBen, Zollen, Linien u. s. w. Hier findet eine sehr grofie 
und angenehme Mannigfaltigkeit statt. Durch wirkliches Nach- 
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messen wird in jedem Falle der Irrthum berichtigt, oder die Wahr
heit bestatigt. Ich habe dergleichen Ubungen an heiBen Tagen, 
wenn die anderen gymnastischen Beschaftigungen zu unbequem 
waren, oft getrieben und gefunden, dass jungę Leute sehr bald eine 
Fertigkeit darin erhalten. Vor allen Dingen ist es nótliig, ihnen 
dabei die verscliiedenen Ma.Be so tief ais móglich einzupragen. 
Ist das erst geschehen: so lernen sie auch bald die Kunst, sie in 
allerlei Richtungen, bald so, bald so anzulegen und mit dem Auge 
zu messen. Auf Methode kann ich mich jedoch hier nicht ein- 
lassen; jeder wird sie bei einigem Nachdenken leicht von selbst 
finden. 3. Er zeichnet allerlei mathematisehe Figuren ohne Zirkel 
und Lineal, rechte Winkel, Dreiecke, Winkel von bestimmten 
Graden, Keise mit ihren Mittelpunkten; Linien werden in bestimmte 
rheile getheilt; wirkliche MaBstabe nach FuBen, Zollen und Linien 
auf Stabe geschnitzt; mathematisehe Kórper bald perspectivisch 
von der Natur copiert, bald Netze dazu aus freier Hand entworfen, 
in Pappe geschnitten und zusammengefiigt u. s. w. Alle dergleichen 
Sachen werden am Ende mit mathematisclien Instrumenten gepriift 
und die Irrthttmer berichtigt. — 4. Er rnischt nach einer Muster- 
tabelle, die eine grofie Menge von Farbenschattierungen enthalt, die 
sieben Hauptfarben und tragt sie wirklich darnach aufs Papier; 
oder er gibt nur durch Worte an, aus was fiir Farben jene Niiancen 
entstanden sind. 5. Er schatzt die Schwere verschiedener Kórper 
bloB nach dem Blicke. 6. Er driickt die Ohren zu und man spriclit 
mit ihm durch bloBe Lippenbewegung.

c) Ubungen des Gehórs. Eine der schónsten Ubungen fiir 
das Gehór ist bekanntlich die Musik, aber eine der vorziiglichsten 
das Clavierstimmen. Schade, dass dies Geschaft fur jungę Leute 
viel zu langweilig und verdrieBlich ist. Sehr angenehm ist ihnen 
das bekannte musikalische Commandospiel, wobei ihnen durch das 
Forte und Piano des Clariers angedeutet wird, was sie im Zimmer 
verrichten sollen; es ist aber mehr Ubung ihres Nachdenkens und 
ihrer Erfindungskraft, ais Sinnesiibung. Besser ist die Art des 
Blindekuhspiels, wo die Blindekuli aus dem geringsten Laute der 
Person, welche sie ertappt hat, errathen muss, wer sie sei. Fol- 
gendes ist aber von allen das zweckmMBigste. Die jungę Gesell
schaft, je kleiner sie ist, um so ungestórter geht alles vonstatten, 
verbindet sich die Augen und ihr erwaclisener Gesellscliafter ver- 
richtet nun bald dies, bald jenes, was sie durch das Gehór erkennen 
miissen, oder mit andern Worten, er verursacht auf hundert Arten 
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ein Gerausch und sie geben das Entstehen davon an. Hier findet 
eine sehr groBe Mannigfaltigkeit statt. Alle gewóhnlichen Verrich- 
tungen, z. B. Gehen, Sclireiben, Federsclmeiden und dergleichen 
werden sehr leicht erkannt, man geht also bald zu ungewóhnlichern 
tiber, z. B. man steigt auf Stiihle, man setzt sich zu Boden u. s. w. 
— Dies alles ist noch ziemlich leicht; aber man geht weiter, man 
lftsst durch das Gehbr die Form, die GróBe, die Qualitat errathen. 
Was fiir ein Gegenstand ist es, den ihr jetzt schallen hórtet? ein 
Glas, ein Topf, eine Glocke, ein Stiick Eisen, Stahl, Kupfer, Silber, 
Holz? der Schrank, Tisch? Von welcher Form und wie groB etwa 
sind diese Gegenstande? u. s. w.

d) Ubung des Geruchs und Geschmacks. Blumen, 
Nahrungsmittel von allerlei Art, manclie Metalle und viel andere 
Kórper, Baumblatter, frische, oft auch schon trockne Holzarten u. s. w. 
u. s. w. lassen sich bei verbundenen Augen und ohne sie zu be- 
rtihren, durch den Gerueh, und die meisten derselben auch durch 
den Geschmack erkennen.

Alle diese Ubungen lassen sich von jedem, der tiber die Ver- 
richtungen der Sinne etwas nachgedacht hat, ganz ungemein ver- 
mehren und verfeinern. Jede bedarf aber einer eigenen Methode 
nach welcher sie veranstaltet werden muss ; diese hier anzugeben, 
wiirde mich viel zu weit gefiihrt haben, und jeder Nachdenkende 
wird sie leicht von selbst finden. Eine der allgemeinsten Regeln 
bei diesen kiinstlichen Sinnesiibungen ist, nicht die Ordnung in An
wendung der Sinne zu gebrauchen, die ich oben Seite 231 und 232 
angegeben habe, sondern hier just einen entgegengesetzten Gang zu 
nehmen, so weit es bei der Ausfuhrung nur immer anwendbar ist. 
Wenn ich daher bei den natiirlichen Ubungen anrietb, denjenigen 
Sinn zuerst anwenden zu lassen, der den deutlichsten Eindruck zu 
machen fahig ist: so rathe ich hier, den Sinn voran zu gebrauchen, 
der den schwachsten Eindruck macht und so riickwarts fortzugehen. 
Ein Beispiel hieriiber mache den Beschluss. Die Augen sind ver- 
bunden und ein Stiick Papier kommt in Untersuchung. Wir fangen 
bei der Qualitat an. Ich halte es ihm vor die Nase, ob er viel- 
leicht imstande ist, es zu riechen. Kann er’s trocken nicht, so 
feuchte ich sogleich ein anderes Stiickchen an, und es wird wahr- 
scheiulich, dass er den Eindruck vernimmt. Sagt er jetzt, es sei 
Papier, so erwidere ich etwa: urtlieile nicht zu schnelll, um ihn 
mit FleiB noch in Ungewissheit zu erhalten, damit die folgenden 
Sinne noch das Ilirige thun kónnen. Ich rathe ihm, sein Gehór 
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zu Hilfe zu nehmen, und streiche leise mit der Fingerspitze iiber 
das Papier hin, oder ich lasse es behutsam fallen. Jetzt ruft er vou 
neuem: ja es ist Papier ’ — Wie, antworte ich: konnte es nicht 
auch Pergament oder ein groBes trockenes Baumblatt sein? So mache 
ich ihn wieder ungewiss, um seine Achtsamkeit mehr zu spannen. 
Jetzt drehe ich von Papier eine kleine Kugel, feuchte sie an, und 
lasse ihn schmecken. Er wird nun mit mehr Dreistigkeit darauf 
bestehen, es sei Papier. So iiberzeuge dich denn mit mehr Gewiss- 
heit. Hier iibergebe ich ihm das Blatt zum Angreifen und er freut 
sich, nicht Unrecht gehabt zu haben. Ich lasse ihn aber nur einen 
kleinen Theil davon zwischen die Finger fassen, damit die Grofie, 
die jetzt in Untersuchung kommt, nicbt verrathen wird. Ich lasse 
es mehrmals zu Boden fallen, ich ziehe den Rand davon zwischen 
den Fingern durch und lasse ihn aus dem Gerausch in beiden 
Fallen auf die etwaige GróBe des Papiers schlieBen. Er wird bei 
einiger Ubung bald imstande sein, das Duodezblatt vom Quart- 
blatte zu unterscheiden. Jetzt iibergebe ich ihm das ganze Stiick, 
damit er mir die GróBe in Zollen, so wie auch die Form davon 
genau angebe. Er umfahrt mit den Fingern bedkchtig den ganzen 
Rand und gibt mir beides an. Bin ich mit einer wórtlichen Be- 
schreibung der Form, im Falle sie sich dadurch nicht genan an- 
geben lasst, nicht zufrieden, so ersuche ich ihn, den Eindruck der
selben genau zu behalten, weil ich nach Offnung der Augen eine 
Zeichnung davon verlangen wiirde. Jetzt frage ich nach der Farbę 
des Papierstiicks. Ob sie durchs Gefiihl je unmittelbar empfunden 
werden konne, daran zweifle ich sehr; aber vielleicht scblieBt er sie 
aus der Masse des Papiers. Er wird wenigstens mit der Zeit an- 
geben konnen, ob es grobes, graues, oder weiBes Papier, ob es mit 
einer Farbę iibertragen, ob es bedruckt, beschrieben oder rein sei. 
Hier endigt sich das Examen. Ich entferne das Papier, er zeichnet 
mir die Figur desselben, ohne es noch gesehen zu haben, mit Blei- 
stift, und es kommt nun zu einer Vergleichung der Zeichnung mit 
dem Papiere und zur Berichtigung durchs Auge.



XIX. Abschnitt.

Ubersicht der gymnastischen Ubungen nach den Haupt- 
theilen des Kórpers.

Es wiirde keine groBe Schwierigkeit gehabt haben, mit Hilfe 
eines guten anatomisclien Handbuches und eines sachverstandigen 
Arztes alle bisherigen gymnastischen Ubungen in ein vollig anato- 
misches System zu bringen; allein was wurden meine Leser dadurch 
gewonnen haben ? Zuverlassig gar nichts; denn um dieses, durchaus 
mit fremden, unverstandlichen Namen durchwebte System zu ver- 
stehen, miisste vorausgesetzt werden, dass sie alle Anatomie 
studiert hatten. Ich kam daher nach etwas reiflicher Uberlegung 
sehr bald von diesem Vorsatze zuriick und erhielt hierin den Beifall 
eines sehr verstandigen Arztes. Ich beschranke mich also hier auf 
eine leiehte, jedermann verstandliche Classification nacli den Gliedern 
des menschlichen Kórpers; nicht etwa, um meinen Lesern dadurch 
etwas Neues zu sagen, denn jeder liatte sie sehr leicht selbst ent- 
werfen konnen; sondern bloB, um etwas fiir ihre Bequemlichkeit 
zu thun, da mir eine solche Ubersicht bei der wirklichen Praxis 
der gymnastischen Ubungen fiir den Lehrer derselben ziemlich un
entbehrlich scheint.

1. Allgemeiner wirkende Ubungen.
Die Schultern, die Brust, den Riicken, die Arme 

und Hande, das Kreuz, die Hiiften, Schenkel, Knie und 
Beine mit ihren Muskeln und Flechsen iiben folgende 
Arten der Gymnastik:

Der gesellschaftliche Sprung, Seite 113. — Der Hohensprung 
mit dem Stabe 114. — Der Sprung in die Tiefe mit dem Stabe 
116. — Der Sprung in die Weite mit dem Stabe 118. — Der 
Sprung in die Hohe und Weite, Tiefe und Weite mit dem Stabe 
120. — Alle Arten des Ringens 136 bis 139. — Das Klettern 
an der Stange und am Mast 146. — Das Hinaufschwingen auf
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den Balken 159, das Hinaufspringen 162, das Hiniiberspringen 
iiber denselben 163. — Das Aufstelien auf dem Balken 161. __
Die Abgewinnung des Gleichgewichts 163. — Die Stelzen 165.
— Das Balancieren fremder Kórper 168. — Die Riickenprobe 
172. Das Ziehen 173. Das Laufen im Stricke und Reifen 
176. — Das Reiftreiben 178. — Das Gehen 180. — Die mili- 
tarischen Ubungen 182, 183. — Das Baden 185, 192. — Das 
Schwimmen 192.

2. Ubungen fiir die oberen Theile des Kórpers.
Schultern, Riicken, Brust, Arme und Hande iiben 

folgende:
Das Werfen, Seite 128. — Die Schleuder 129. — Der 

Wurfspiefi 129. — Der Bogen 130. — Der Discus 131. — Das 
Ringen um einen Stab 141. — Das Anhiingen um die Wette 
143. — Das Leiterklettern 147. — Das Klettern am Seil 148. 
149. — Das Verstricken 150. — Das Klettern am horizontalen 
Seile 152, — an der Strickleiter 147, — an der Leiter 147. — 
Das Heben mit den Handen auf dem Balken 161. — Das Heben 
170. — Das Tragen 171.

3. Ubungen fiir die unteren Theile des Kórpers.
Kreuz, Hiiften, Bauchmuskeln, Schenkel, Knie, 

Beine und F ii 13 e ii b e n : '
Das Hiipfen, Seite 107. — Die Bewegung 108. — Das 

Hiipfen auf einem Beine 108. — Alle Sprunge, besonders ohne 
Stab 110, 116, 118, 120. — Der fortgesetzte Sprung 120.
— Das Laufen 124 und 125. — Das Festhalten mit den 
Beinen und Schenkeln 145. — Das Stehen auf einem Beine 
154. — Das Balancieren auf der Kante eines Brettes 156. — 
Das Balkengehen 157. — Das Aufstehen auf dem Balken ohne 
Hande 162. — Das Wippen 164. — Die Ovalschaukel 164. — 
Das Schlittschuhlaufen 167. — Der Tanz im Seil 174.

4. Ubungen, die auf einzelne Theile des Kórpers heftiger 
doch nicht ausschlieBlich wirken.

Sch ultern.
Alle Arten des Werfens, Seite 128 bis 132. — Der leichte 

Kampf 137. — Das Anhiingen um die Wette 143. — Die Strick
leiter 147. — Das Leiterklettern ohne FiiBe 147. — Das Seil- 
klettern ohne FiiBe 149. — Das Yerstricken 1 50. — Das Klettern 
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am horizontalen Seile 152. — Das Heben mit den Handen und 
das Gehen damit 161. — Das Heben 170. — Das Iragen 171.
— Die Riickenprobe 172. — Das Ziehen 173. — Das 
Schwimmen 195. — Alle Arten des Sprunges mit dem Stabe 
114 ff.

Brust.
Hierher gehoren alle Ubungen der Schultern.

Lunge.
Hierher gehoren alle heftigern Ubungen, die stark in Athem 

setzen, besonders das Hupfen 107. — Die Bewegung, das Hupfen 
auf einem Beine 108. — Das Laufen 124 und 125. — Alle 
Arten des Ringens 136 bis 139. — Das Schlittschuhlaufen 167.
— Die Rtickenprobe 172. — Der Tanz im Seile 174. — Das 
Laufen im Stricke und Reifen 176. — Das Reiftreiben 178. — 
Das Schwimmen 195. — Das laute Lesen und Declamieren 205.

Arme und Hande.
Alle Spriinge mit dem Stabe 114 ff. — Der gesellschaft- 

liche Sprung 113. — Alle Arten des Werfens 128 ff. —Alle 
Arten des Ringens 136. — des Kletterns 143 bis 152. — Das 
Heben mit den Handen 161. — Das Heben 170, — Tragen 171,
— Ziehen 173. — Das Schwimmen 195.

Hande.
Von dem soeben Angefiihrten werden sie besonders stark 

geiibt durch das Klettern am Seil ohne FiiBe 149. — Die Strick
leiter 147. — Das Heben 170. — Das Ziehen 173. — Das An- 
hSngen 143 und dann durch das Ringen um einen Apfel oder 
Stab 141.

Rtickgrat und Riickenmuskeln 
werden vorziiglich geiibt durch den Sprung in die Tiefe 116. — 
Durch den halben Kampf 138. — Durch die Art des Kletterns 
am horizontalen Seile 152. — Die Riickenprobe 172.

Hiiften.
Besonders stark durch das Hupfen auf einem Beine 108. — 

Schenkel und Knie
vorziiglich durch das Hiipfen auf einem Beine 108. — Durch 
das Hupfen und die Bewegung 1Q7 und 108. — Durch den fort- 
gesetzten Sprung 120. — Das Laufen 125. — Das Festhalten 
mit Beinen und Schenkeln 145. — Ziehen 173.
Gutsmuths, Gymnastik fiir die Jugend. 16
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Wad en, Beine und FiiBe 
vorzuglich durch das Hiipfen 107. — Den fortgesetzten Sprung 
120. — Das Laufen 125, — Das Stehen auf einem Beine 154. 
— Ziehen 173.

Spr ach organe.
Lautes Lesen und Declamieren 205.

Sinne.
Durch die Sinnestibungen 227.



XX. Abschnitt.

Methode. Zeitverwendung. Allgemeinere Regeln.

Rousseau reizt sein kleines bequemes Junkerchen durcli Kuchen 
zum Laufen. Diese Methode hat mir nie einen Augenblick gefallen, 
nicht nur weil sie GefraBigkeit zum Motiv machte, sondern auch, 
weil sie nicht naturlich war. Von dergleichen kleinen Weichlingen 
kann man nicht gleich fordern, dass sie Krlifte anstrengen sollen, 
die sie noch nicht haben ; sondern man muss, um naturlich zu ver- 
fahren, ihnen erst Kraft verschaffen; die Lust, sie anzuwenden, 
bleibt dann selten aus. Eine Woche wiirde ich taglich langsam 
mit ihm spazieren gehen, in der zweiten wurden meine Schritte 
etwas schneller, in der dritten beschleunigter. Mein Kleiner fienge 
an, langsam nebenher zu traben, erst eine Minutę, ein anderes Mai 
zwei, dann fiinf, dann acht Minuten und so fort. In der vierten 
wiirde ich sein Traben beschleunigter veranstalten; ich wiirde mich 
bald mit ihm im Walde verspiiten, bald zu weit von der Wohnung 
entfernen, ais dass es móglich ware, zur Mahlzeit oder vor der 
Nacht daselbst wieder einzutreffen, dann wiirde getrabt und gelaufen, 
und das Ziel erreicht ohne Kuchen. Bei Tische sprachen wir dann 
von dem derben Marsche, welchen wir zuriicklegten, ich kiindigte 
den Kleinen ais einen riistigen Laufer an, die Gesellschaft winkte 
ihm Beifall; das Essen schmeckte ihm weit besser und die 
Ursache ware — das Laufen; die Ruhe ware ihm so angenehm, 
der Sclilaf so silB durchs — Laufen. Mitunter erzahlte ich ihm 
etwas von starken Laufern, von kraftvollen, riistigen Mannern, 
die durch ihren Muth und ihre Korperkraft den Verungliickten 
lialfen, das Vaterland beschirmten; von der Schonheit mannlicher 
Kraft und Tapferkeit u. s. w. So wurden allmahlich seine Muskeln 
gestarkt, und sein Inneres zugleich durch ein wohlthatiges Feuer 
crwarmt.

16*
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Wenn eine Stadt oder nur ein Dorf die Gymnastik zur ofifent- 
lichen Angelegenheit erhobe, wenn schon das Knabchen am Arme 
der Warterin den Zuscliauer machte, wenn Eltern und Freunde an 
den Schranken des Ubungsplatzes Beifall winkten, mit einem Worte, 
wenn der Ton in einem solchen Orte aus dem weiblichen Moll 
allgemein in ein mannliches Dur hinaufgestimmt wiirde, ja wenn 
nur einzelne Familien sich auf diese Art umstimmten: dann brauch'te 
man da keine Methode, um die Jugend zur Korperanstrengung zu 
bringen, der Knabe wiirde von selbst alle Arten der Anstrengung 
iibernehmen, Kalte und Hitze ertragen, der Schmerzen nicht achten; 
denn tiberall wird der Mensch in Sparta ein Spartaner, in Sybaris 
ein Sybarit. Hat man aber ohne Hilfe der biirgerlichen Gesell
schaft mit kleinen Weichlingen zu thun, die das Sofa mit dem 
gymnastischen Platze vertauschten, dann bedarf es allerdings einiger 
Methode, um ihnen Lust zu kórperlichen Ubungen beizubringen, 
und sie liiuft etwa auf das liinaus, was ich durch obiges Beispiel 
gesagt habe. Hat man schon eine Gesellschaft von Knaben und 
Jiinglingen, dereń Hauptlust es ist, sich korperlich zu iiben, so ist 
es am besten, den kleinen weichlichen Ankommling nur dem Strome 
der Gesellschaft zu iiberlassen, er wird ihn bald mit sich fortziehen. 
Man lasse ihn daher, so lange er will, bloB Zuschauer sein, er wird 
sich von selbst bald der weichlichen Ruhe entziehen und sich nach 
und nach in den Ton der andern stimmen. Diese allmahliche Um- 
wandlung, die oft nur wenig Monate erfordert, gewahrt dem Er
zieher viel Yergniigen; er weiB sie durch Worte und Geberden, 
die von seinem Beifalle zeigen, zu beschleunigen und so bildet 
sich unvermerkt aus dem Zartlinge ein derberer Knabe.

Der Hauptgrundsatz bei der gymnastischen Aus bildung des 
Kórpers ist: man gebrauche nicht Zwang; man wird dadurch 
nichts ausrichten, und es gibt nur sehr wenig Falle, wo er mit 
gliicklichem Erfolge anzuwenden ist. Ich will einen der Art an- 
fiihren.

Es gibt bisweilen, doch nicht sehr oft, einen Knaben, der 
korperlich und geistig im Schlafe liegt, der in beiden Rilcksichten 
schwach ist, bei dem der Trieb der Nachahmung sowohl ais der 
der Ehrliebe schlummert. Bei diesem gibt es kein anderes Mittel, 
ais ihn erst korperlich zu wecken. Man verlange geradezu von 
ihm, dass er die sanftern Kiirperbewegungen mitmache, die nicht 
iiber seine Kraft gehen, aber man sei dann auch auf ihn achtsam 
und lasse keine Gelegenheit yorbeigelien, ihm Beifall zu sclienken, 
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wenn nur die geringste Anstrengung aus seinem Benehmen hervor- 
blickt. Man kann sehr sicher sein, dass man so seinen Kórper 
und Geist allmahlich curiert. Jedes kleine Lob weckt ihn ganz 
augenscheinlich mehr aus dem Traume, er steht da, ganz beschamt, 
und gafft uns wie ein Erwachender an. Ich will alles dagegen 
setzen, wenn man nicht auf diese sehr einfache Weise nach und 
nach ein ganz anderes Geschopf aus ihm macht.

Die anwendbarsten und wirksamsten Triebfedern, eine Gesell
schaft von J tinglingen und Knaben zu gymnastischen Ubungen auf- 
gelegt zu machen und sie dadurch in einen mannlichen Ton zu 
stimmen, sind etwa folgende:

1. Das Beispiel der Erwach senen. Wenn Vater, Mutter 
und Erzieher wetterscheu, schwachlicb, zartlichthuend sind, wie 
sollen die Kinder besser werden? Sie werden sich mit ihnen ins 
Zimmer verkrieclien, neben sie auf das Sofa lagern, mit ihnen die 
L’hombrekarte ergreifen, u. s. w. In hundert und aber hundert 
Familien mochte es wohl nie dahin kommen, dass die Eltern, um 
des guten Beispiels willen, sich zum Besten ihrer Kinder, von 
dieser Lebensweise losmacliten. Es ist ihnen, wenn man sich in 
ihre Lagę zu versetzen weiB, leicht zu verzeihen, und es gibt eine 
Art von Genugthuung, wodurch sie alles vollkommen gut machen 
konnen. Diese besteht — ich fordere alle guten Eltern auf, die 
Sache etwas ernstlich zu beherzigen! — darin, dass sie sich 
den Kindern ais Beispiele der Verzartlung aufstellen, 
es bekennen, dass sie ohne ihr Verschulden durch jugendliche Ver- 
wóhnung so weichlich geworden sind, und ihre Kleinen bei jeder 
Gelegenheit aufmuntern, sich nicht nach ihnen in Riicksicht dieser 
zartlichen Lebensweise zu bilden; dass sie wenigstens durch Worte 
das ersetzen, was sie durch eigenes Beispiel nicht leisten konnen.

2. Uberzeugung von der unumstóBlichen Wahrheit, dass der 
Mensch von der Natur dazu bestimmt sei, nicht bloB geistig 
sondern auch kbrperlich thiitig, ausdauernd und duldsam zu sein, 
und dass nichts in der Weit, weder Stand, noch Reichthum, noch 
Ehre, noch Tugend ihn vor den iibeln Folgen schtitzen kónne, die 
aus korperlieher Verzartlung, TrUgheit und Ruhe fiir ihn entspringen; 
dass von allen Sclaven derjenige der elendeste, am meisten und am 
unaufhbrliclisten bedriickte Sclave sei, dessen Geist den Befehlen 
des Kórpers gehorchen muss; dass es dem Mannę zukomme, 
Herr iiber die Wohnung, iiber die Maschine zu sein, in welcher 
er wohnt; dass ein durchdringender Yerstand und ein ehrliches Herz 



246

zwar den guten, aber noch nicht den vollkommenen Mann machen, 
dass hierzu noch Gegenwart des Geistes, groBe Ausdauer und Ge- 
duld in Leiden, hoher Muth in Gefahren, edle Aufopferung in nó- 
thigen Fallen und korperliche Vollkommenheit, Kraft und Starkę 
erfordert werden und dass jene nur durch Abhartung und diese 
durch Ubung des Kórpers erlangt werden konnen. Heil der Jugend, 
die, von diesen Maximen durchdrungen, Bliiten zeigt, welche die 
edelsten Friichte versprechen! — Um sie dafiir empfanglich zu 
machen, ist folglich das lebendige Beispiel des Yaters oder Er- 
ziehers das Wirksamste, aber auch das nur aus der alten und neuen 
Geschichte entlehnte Beispiel von Personen, die jenen GrundsMtzen 
gemafi handelten, und die friihzeitige, stets wiederholte AuBerung 
derselben, welche sich der Erzieher zur Pflicht machen sollte, wird 
groBen Eindruck auf den Knaben machen, wenn er noch unver- 
wóhnt, biegsam wie Wachs und schon physisch gut von der Brust 
an gebildet ist.

3. Die Ehrliebe ist eine der starksten Triebfedern, den Geist 
und Kórper des Knaben und Jiinglings in Action zu setzen. Durch 
sie lassen sich die natiirlichsten Triebe desselben unterdriicken, sie 
fesselt ihn an den Studiertiscli zu einer Zeit, wo er seiner Natur nach 
sich noch im Freien lierumtummeln und des jungen, frohen Lebens 
geniefien sollte; durch sie werden wir ihn also leicht zu dem leiten, 
was ihm natiirlicher ist, namlich zur Anstrengung seines Kórpers. 
Wir miissen daher in die iibende und abhartende Gymnastik etwas 
Rtihmliches legen, was jenen Trieb zu unterhalten faliig ist; 
wir iiuBern oft den Gedanken Homers, wie riihmlich es sei, dass 
ein Mann starkę Hande und FiiBe habe, dass er ausdauere, den 
Schmerz iiberwaltige, u. s. w. Allmahlich werden diese Ideen in 
der jungen Gesellschaft herrschend, ein Blick, ein Wort des Bei- 
falls belebt den Zógling. Er iibernimmt mit groBer Willigkeit Schmerz 
und Ungemach*).  Der Weichling wird verlacht, man wettet, wer 
diese oder jene Ubung am langsten aushalt, einer eifert dem an- 

*) Ein liebenswiirdiger Knabe, von unverdorbenem Herzen, hat den bósen 
Fehler des aufbrausenden Jahzorns an sich. Er ist auBerst emptindlich gegen 
jeden korperlichen Schmerz, daher setzt ihn jeder kleine StoB oder Schiag von 
seinen Gespielen in Feuer. Eine sanfte Vorstellung der iiblen Folgen und des 
Unriihmlichen einer solchen korperlichen Empfindlicbkeit brachte ihn sehr leicht 
zu dem Entschlusse, von Zeit zu Zeit freiwillig zu mir zu kommen, um ei- 
nige Streiche zu iibernehmen, die ihn mit korperlichen Schmerzen vertrauter 
machen sollen.
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ilern nacli, einer sucht den andern zu iibertreffen. Die Alten be- 
lolmten ihre Sieger mit Kranzen und Zweigen und nichts anderes 
yerstand ich unter den Pramien, dereń ich bei mehreren Ubungen 
er willi nt. habe. Jeder, der sich durch Anstrengung bei denselben 
auszeichnet, erhfi.lt einen kleinen Zweig mit 3 bis 6 Blattern, den 
er ais ein Zeichen seines Geschicks und seines Wohlverhaltens fiir 
diesen Tag auf der Brust triigt. Hat er etwas AuBerordentliches 
geleistet, was noch nicht vorkam, so belohnt ihn wohl ein kleiner 
Kranz.

* **

Wir leben nicht, um Gymnastik zu treiben; die Frage iiber Zeit- 
v erwendung zur Gymnastik kommt also mit Recht in Anschlag. 
Lasst uns der Natur nachgehen. Sie entwickelt ein kleines Fleisch- 
kliimpchen sorgsam und unablassig zur menschlichen Form; sie ver- 
setzt es auf diesen Schauplatz, und immer noch beschrankt sich ihre 
Wirkung vorzugsweise, ja fast allein, auf den zarten Kórper. So 
bereitet sie langsam die Mascliine, durch welche der Geist bald 
wirksam werden soli und es scheint ihr an der Bildung des Kórpers 
anfangs weit mehr gelegen zu sein, ais an der des Geistes. Ganz 
unvermerkt geht sie zur Bildung des Geistes iiber und lasst bei jener 
des Kórpers nach, aber erst sehr spfit hórt ihre Wirkung fiir die 
Entwicklung des letztern ganz auf. Fiir uns liegt hierin die Er- 
ziehungsregel, mit ihr in beiderlei Geschaften so viel ais móglich 
einstimmig zu handeln, damit sie in ihrer Wirkung nicht gestórt 
werde. So yerflieBe denn die erste Lebenszeit, ich rechne sie etwa 
bis zum sechsten Jahre, ganz unter Bildung des Kórpers und der 
Sinnlichkeit, so viel ais móglich im Freien, ohne Riicksicht auf Wit
terung und Jahreszeit. Dies heifit nicht so viel, ais der Knabe 
wachse wie ein junges Thier heran ; denn Nahrung fiir seinen Geist 
gewahrt ihm in sehr groBer Menge theils die sinnliche Anschauung, 
theils flieBt sie reichlich aus der Gesellschaft, die ihn umgibt, und 
er kann durch diese beiden Arten des Unterrichts im sechsten Jahre 
wahrlich mehr wissen, ais der, welcher im yierten schon lesen lernt. 
Im siebenten Jahre bekame er die erste tagliche Stunde zur wissen- 
schaftlichen Bildung, im achten die zweite und so fort, so dass er 
im fiinfzehnten Jalire 9 Stunden dazu yerwendete. Man erlaube 
mir hier eine Ubersicht der Zeitabtheilung zu geben, nicht ais Vor- 
schrift, sondern nur ais Beweis, dass es an Zeit zur kórperlichen 
Ausbildung der Jugend gar nicht fehlt.

erhfi.lt
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Lebens- tagl. tagl. j1, fwissenschaftl. Ruhe, bleiben
jahr. Schlaf. Waclie. Bildung. Essen etc. fiir kbrp.

Stund. StundJ' zu |
Stunden. Stunden. Bildung.

7 9 15 1 4 10
8 9 15 2 4 9
9 9 15 3 4 8

10 8 16 4 4 8
11 8 16 5 4 7
12 8 16 6 4 6
13 8 16 17 / 4 5
14 7 17 8 4 5
15 7 17 9 4 4

Ich habe bei diesem Entwurfe den studierenden Jiingling
Gesicht gehabt. Ich glaube nicbt, dass man ihm je mehr ais 9 
Stunden zur wissenschaftlichen Bildung bestimmen diirfe, und auch 
dann behiilt er noch 4 zu kbrperlichen Ubungen, von denen er 
auch ais Mann im Amte wenigstens 3 zu taglichen Ubungen bei- 
behalten sollte. Fiir Nichtstudierende und fiir solche, die sogar zu 
mechanischen Arbeiten bestimmt sind, iindert sich die Sache sehr 
ab, sie sollten, so scheint es mir, vom 12. Jahre an nie mehr ais 
6 Unterrichtsstunden haben und dabei taglich 6 Stunden arbeiten 
und sich gymnastisch iiben.

* *

*) Galen de tuend. San. L. II. Cp, II.

Ich habe zwar schon bei jeder Ubung Vorsichtsregeln ange
geben, es bleibcn aber noch einige allgemeinere gymnastische Regeln 
iibrig, die ich hier nachhole, da sie sich, ohne sie sehr oft zu wieder- 
holen, bei der Beschreibung der Gymnastik nicht anfiihren lieflen. 
Sie sind folgende:

1. Gymnastische Ubungen diirfen nicht vorgenommen werden, 
wenn die Verdauung noch nicht vollendet ist. Hierin stimmen alle 
Arzte iiberein. Hippocrates gibt die Vorschrift: die Arbeit gehe 
vor der Nabrung her. Galen verlangt dasselbe mit dem Zusatze: 
„Weil die Bewegung die Verdauung befórdert, so miissen zur Zeit 
derselben keine rohen, unverdauten Speisen oder Safte im Magen 
oder in den tibrigen Verdauungswerkzeugen vorhanden sein, man 
liiuft sonst Gefahr, dass sie friiher in alle Theile des Kórpers fort- 
gerissen werden, ais sie die vbllige Yerdauung zutraglich macht *). “ 
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Tissot untersagt die Leibesiibungen nach der Mahlzeit: „Es ist 
hóchst wichtig, dass man nach der Mahlzeit keine heftige Leibes- 
iibung vornehme — die Speisen miissen nicht unaufhórlich in dem 
Magen hin und lier geworfen werden, weil dieses Hin- und Her- 
werfen die angefangene Verdauung und ihre Verrichtung alle Augen
blicke stórt*). “ Fr. Hoffmann bestimmt die Zeit vor dem Mittags- 
und Abendessen zu Leibesiibungen, weil da die Nahrungssafte schon 
ins Blut iibergegangen sind**).  Zuckert sagte ebendasselbe ***).  
Mithin werden die Leibesiibungen am beąuemsten angestellt des 
Morgens unmittelbar nach dem Aufstehen. Hierdurch verliert 
der Kórper die unausstehliche Tragheit des Bettes, die ihm sonst 
oft noch mehrere Stunden anklebt; durch die frische Luft wird er 
gestarkt, durch die Anstrengung liinlanglich ermiidet, um zur Geistes- 
arbeit das mit zu bringen, was man Sitzfleisch nennt. Ferner 
wShle man dazu die Zeit vor dem Mittags-und Abendessen; denn 
nichts ist fahiger, die Verdauungswege zu reinigen und zu ihrem 
Geschafte geschickter zu machen. — Es folgt indes aus dem bis- 
herigen nicht, dass alle Bewegung nach Tisch schadlich sei; Millionen 
Menschen arbeiten ja unmittelbar nach der Mahlzeit ohne den min- 
desten Schaden; auch die Jugend befindet sich bei nicht heftigen, 
nach Tisch veranstalteten Leibesiibungen sehr wohl.

*) Von der Gesundheit der Gelehrten. Seite 153. f.
**) de motu corp. opt. med. §. 21.

***) J. Fr. Ziickert von der diatetischen Erziehung der Jugend, S. 156.

2. Das Erhitzen schadet keinem gesunden Knaben. Noch nie 
bab ich den mindesten Schaden davon entdecken konnen; aber das 
Trinken darauf und das Erkalten schadet, es gescliehe auf welche 
Art es wolle, sehr leicht. — Es ist daher gut, die Kleider gleich 
vor den Ubungen ab- und nach denselben gleich wieder anzulegen. 
Das Hinlegen auf den ktihlen Boden darf nicht verstattet werden.

3. Man mache beim Anfange der Ubungen nicht gleich die 
heftigsten Grade dieser oder jener, sondern fangę gelinde an; eben 
so breche man am Ende der Ubungszeit nicht auf einmal bei hef- 
tigen ab, sondern endige mit gelinden. Schleuniger Ubergang ist 
nie gut.

4. Ubertreibe weder Abhartung noch Kbrperanstrengung, das 
ist: verhiite die Unempfindlichheit so wie dic Abmattung und Aus- 
mergelung des jugendlichen Kórpers. Ich gestehe jedoch, dass nach 
meiner Einsicht, fiir unser jetziges Zeitalter, diese Regel sehr iiber- 
fliissig ist.
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5. Man selie bei allen Ubungen auf guten Anstand und solche 
Haltung der einzelnen Glieder, dass kein Scliade geschehe. Z. B. 
die Zunge darf nie zwischen die Zahne gehalten, die Beine diirfen 
nie zu sehr bei den Ubungen, z. B. beim Springen, auseinander 
gesperrt werden und dergleichen, der Athem werde bei allen 
heftigen Bewegungen angehalten.

6. Es ist, bei zahlreicher Gesellschaft zumal, nóthig und zu
gleich sehr vortheilhaft fiir die Jugend selbst, gewissermahen ein 
militarisches Commando in die Gymnastik zu tragen. Beispiele 
habe ich davon gegeben.

7. Unterscheide den Schwachling von dem Dauerhaften und 
miss nicht beide mit einerlei Mafie. Suche jenen nicht gleich zum 
Athleten machen zu wollen; seine Abhartung und Starkung erfordert 
Zeit und Gradation. Der schicklichste Mafistab fiir dergleichen 
Zartlinge ist anfanglich ihre eigene Lust, ihr eigener Wille, durch 
Ehrliebe belebt.

8. Suche die Constitution deiner Zbglinge kennen zu lernen; 
unterscheide wenigstens den vollkommen gesunden von dem, der 
kranklich ist. Jener wird alle Arten und Grade der Gymnastik 
ohne Schaden mitmachen kónnen, dieser muss in beiden Riicksichten 
corsichtiger behandelt werden. Priife ihn stufenweise in jeder Ubung, 
beobachte die Wirkung, die jeder Grad jetzt und nachher auf ihn 
hat. Diese Erfahrungen sind die sichersten Rathgeber in der 
Sache.

9. Man beobachte, welches Glied dieses und jenes jungen 
Gymnastikers noch am scliwachsten ist und gebe ihm dafiir besonders 
Ubung. Gewóhnlich ist Hand und Arm der linken Seite weit 
schwaclier, man lasse ihn sich oft an die linko Hand hangen, damit 
heben, tragen, ziehen, u. s. w. bis endlich Gleichgewicht da ist.

10. Der Gymnast muss, so viel ais móglich, die Grade im 
Kopfe behalten, zu welchen jeder Zógling in dieser und jener 
Ubung gekommen ist, damit er keinen Sprung mache, indem er 
etwas beginnt, was tiber seinen Grad zu weit liinaus liegt. Dies 
ist eine Hauptregel, um allen Schaden zu verhiiten.
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B. Handarbeiten.

„Emil soli ein Handwerk lernen" sagt schon Rousseau, 
und alles, was er dariiber sagt, liiuft endlich darauf hinaus: es liat 
einen goldenen Boden, das heiBt, erniihrt auf jeden Fali seinen 
Mann. Unsere reiclien Eltern sind so vorsichtig noch nicht, hierauf 
Riicksicht zu nehmen; und mir sind nur wenig Falle bekannt, 
wo begiiterte Familien ihre Sóhne ein Handwerk fórmlich lernen 
liefien, um sich auf Kraft und Geschick der Arme und Hiinde ver- 
lassen zu konnen, im Falle die Noth — wovor doch wahrhaftig 
niemand gęsich er t ist*)  — es erforderte. Ein Haupthindernis 
hat der unselige Zunftgeis.t in den Weg gewalzt. Wenn Eltern 
auch wollten, dass ihre Sóhne. ein Handwerk lernten, so konnen 
sie sich doch den unendlichen Formalitaten nicht unterwerfen, die 
dazu erforderlich geachtet werden, um ordentlich in eine Handwerks- 
genossenschaft zu tretem Allein dies lieBe sich ja leicht vermeiden, 
wenn man statt des Handwerks eine Kunst wShlte. Ich ftilire 
hier eine an, die ganz in die Tischlerei schlagt, und die sich fiir 
den gebildeten jungen Menschen sehr scliickt, es ist die Kunst des 
Clavier- und Fortepianomachers, die, wegen der stets dabei mog- 
lichen Veriinderungen und Verbesserungen, unaufhórlich Gelegenheit 
zu neuen Erfindungen darbietet und dadurch zugleich zur gedanken- 
vollen Arbeit wird.

*) Man sehe die emigrierten Franzosen.

Gesetzt aber, man will auf jenen ungewissen Fali nicht Riick
sicht nehmen: so gibt es ja noch andere wiclitige Griinde, die 
uns bewegen sollten, den angehenden Jiingling irgend ein Handwerk, 
wo nicht fórmlich erlernen, doch ihn wenigstens darin unterrichten 
zu lassen.

Die Krafte des jungen Menschen haben sich schon bis zu einem 
starken Grade entwickelt, er reift mit Macht einem gefahrlichen 
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Zeitpunkte entgegen, blickt mit Verachtung auf seine Knabenspiele, 
ihr Interesse ist dahin, aber jede miiBige Minutę ist ihm jetzt ge- 
falirlicher ais jemals; seine Phantasie ist einer feurigen Explosion 
nahe. O, lasst uns diesem Ausbruche zuvor kommen! Ich kenne 
kein besseres, unfehlbareres Mittel, ais— rastlose Thatigkeit, 
die seinen Kórper ermiidet, die dem taglichen UbermaBe seiner 
Krafte eine wiirdige Verwendung darreiclit und die seinen Geist 
beschaftigt, indem sie ihm zugleich Zerstreuung darbietet. — Zer
st reuung? — O, dereń gibt es so viel! — Dies ist allerdings 
wahr; aber eben dies soilte uns antreiben, in der Wahl derselben 
auBerst strenge zu sein und schlechterdings nur solche zu wahlen, 
die seinen Geist und vorziiglich seinen Kórper gesund erhalten. 
Will man die gewbhnlichen Zerstreuungen des Jiinglingsalters mit 
weiser Priifung mustern, so wird man leider nur iiberall auf solche 
stoBen, die jenem so wichtigen Zwecke geradezu entgegenarbeiten. 
Man verbanne diese, und man wird Zeit zu sehr niitzlichen Zer
streuungen durch Handarbeiten haben, die seine Krafte ausarbeiten, 
seinen Kbrper starken, ihn von weicher Ruhe entfernen, seine Ge- 
sehicklichkeit erhohen, seine Erfindungskraft reizen, seine Sinne 
tiben, seine Begriffe vermehren, seine Kenntnisse erweitern, seine 
Urtheile bericlitigen; kurz, die sich ihm in tausend Vorfallenheiten 
des taglichen Lebens, -wobei sieli allein gelehrt erzogene Leute 
meistentheils so links benehmen, fast tttglich zur Anwendung dar- 
bieten.

Ich musste mieli in eine sehr weitlaufige Zergliederung ein- 
lassen, um denjenigen, welche von Handarbeit und Geschick der 
Hande keine Begriffe haben, diese letzten Behauptungen, die aus 
Erfahrung liergenommen sind, zu entwickeln. Dazu ist hier der 
Ort nicht. Ich setze noch folgendes hinzu. •— Ein grofier Tlieil 
unseres hiesigen Glticks liegt im hauslichen Leben, hkngt da nicht 
bloB von Personen, sondern auch von Sachen und Einrichtungen 
ab. Besitzen wir da einige Handwerksgeschicklichkeit: so werden 
wir vorfallende, schnell abzuandernde Unordnungen und unangenehme 
Kleinigkeiten, die unsere Zufriedenheit storen, leicht abandern und 
tausend Verlegenlieiten eigenmachtig aus dem Wege raumen, die 
uns oft mehrere Tage storten, wenn wir fremde Hilfe erwarten miissten. 
Darum ist mir der Mann, der in seiner friedlichen Hiitte, seinen 
Hauptgeschaften unbeschadet, ein zweiter Robinson ist, ein liebens- 
wiirdiger Mann; Weib und Kind freuen sich seines Geschicks, seiner 
Kraft und lieben ihn darum zartlicher.
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Ein allgemeiner Beweis fiir die groBen Vortlieile, welche un
sere Jugend aus der Erlernung einer anstandigeu und zweckmafiigen 
Handarbeit ziehen kann, liegt schon in den einzelnen, schon langst 
errichteten Realschulen, und dann, was noch mehr sagen will, und 
was ich nicht ohne Vergniigen anfiihre, in dem sehr allgemein ge- 
wordenen Wollen der weisen Eltern, ihre Kinder in einem Hand- 
werke unterrichten zu lassen; in der Billigung, womit selbst tief- 
denkende Gelehrte diese Bescliaftigung theils wbrtlich, theils tliat- 
lich durch eigenes Beispiel unterstUtzen. Wem sind nicht eine Menge 
Beispiele hieriiber bekannt?

Alles dies sollte Erziehungsanstalten jeder Art ermuntern, in 
ihren Gebauden einen Arbeitssaal zu errichten, wo die etwas lieran- 
gewachsene 14 bis 15jahrige Jugend Anleitung zu irgend einem 
Handwerke erhalten konnte. Man sollte hier die Geschicktesten aus- 
zeichnen, ihre Arbeiten beobachten und sie ebenso wiirdigen, ais 
die gelehrten Producte ihrer Feder.

Was fur Handwerke soli man aber treiben?
Rousseau sagt: „Jiingling! driicke deinen Arbeiten das Siegel 

der Manneshand auf. Lerne mit starkem Arme die Axt und die 
SSge handhaben, einen Balken behauen, auf ein Dachholz steigen, 
den Giebel richten, die Tragbalken und Bindhblzer befestigen, 
u. s. w.“ — An sich betrachtet vortrefflich, aber in unseren Ver- 
haltnissen iiber die MittelstraBe hinaus! — Emil geht auch nicht 
zum Zimmermann, sondern nur zum Tischler, dahin lasst uns ihm 
folgen. Ich weiB in der That keine schbnere, fiir uns zweck- 
maBigere Handarbeit ais die des Tischlers (Schreiners) in Ver- 
bindung mit der des Drechslers (Drehers). Wie manche vergniigte 
Stunde verdanke ich ihr! Der groBte Theil unserer Jugend ist zu 
Geschaften bestimmt, wozu die Hande erfordert werden, auch diese 
wird hier Gelegenheit finden, die Kraft ihrer Arme, die Geschick- 
lichkeit ihrer Hande, die Scharfe ihrer Sinne vorlaufig auszubilden.

Aber man sollte weiter gehen und diese Handarbeiten noch zu 
einem bestimmten Zwecke leiten. Man sollte die studierende und 
nicht studierende Jugend in die Geheimnisse einer Wit senschaft fiihren, 
welche die Seele des taglichen geschaftigen Lebens ist. Dies ist 
ja der Schauplatz, auf dem sie einst handeln wird, warum vorenthalt 
man ihr die Kenntnis jener Wissenschaft, der Mechanik meine 
ich, welche auf ihre taglichen Beschaftigungen, auf ihre Erkenntnis 
einen so gewaltigen Einfluss hat? — Dies ist, wie es mir scheint, 
eine der unyerzeihlichsten Unterlassungssiinden, die man in Ent- 



254

werfung der Unterrichtsplane unserer Jugend begeht; denn man wird 
mir zugestehn, dass die Mechanik eine von den wenigen Wissen
schaften sei, die jedem in allen Volksclassen vom Taglóhner bis 
zum Regenten bald theoretisch ais Hilfsmittel wichtiger Erkenntnis, 
bald praktiscli in wirklichen Geschaften unentbehrlich ist. Was 
lieBe sich nicht von einer Nation hoffen, die von Natur, vermoge 
ihres ausdauernden Geistes, zu Erfindungen aufgelegt, jeder anderen 
liierin den Rang ablief; was lieBe sich, sagę ich, von ihr hoffen, 
wenn man theoretische und praktische Mechanik unter ihr verall- 
gemeinerte, eine Wissenschaft, welclic den meisten Erfindungen und 
Gcwerben zugrunde liegt!

Ich halte es daher fiir aufierst zweckmHBig, den angehenden 
Jiingling anfangs in den Arbeiten des Tischlers und Drechslers 
praktisch zu unterrichten urid ihm dadurch mechanische Kunst in 
die Hande zu bringen; wenn dies geschehen ist, ihn zur Zusammen- 
setzung mechanischer Maschinerien zu leiten, und die Theorie dieser 
Wissenschaft gleich mit der Praxis zu verbinden, indem man die 
zur ErlMuterung nothigen Modelle selbst verfertigen lieBe, und am 
Ende sich auf Zusammensetzung ganz neuer Maschinen einliefie .*)  
So wiirde kórperliche Starkę und Geschicklichkeit genahrt und der 
Geist des Jiinglings, der sich so leicht fiir alles dies iuteressieren 
lasst, fande Nahrung in einer gedankenvollen Beschaftigung, die 
ihn von einer grofien Leckerhaftigkeit bewahrte, wozu des Tempe
rament dieses Alters gewohnlich so sehr geneigt ist.

*) Ein geschickter praktiseher Mann, der es verstiinde, die Arbeiten der 
jungen Leute plańmaGig in ein genau zusammenhangendes Ganzes zu ent- 
werfen, so dass von dem Leichten zum Schweren fortgegangen wiirde, konnte 
sich durch ein, kurz zu entwerfendes Lehrbuch hierin sehr yerdient machen.

Es gibt noch andere sehr niitzliche Handarbeiten, dahin gehort 
die des Buchbinders und Korbmacliers, aber ganz vorziiglicb der 
Gartenbau, den ich hier ganz besonders empfehle, weil er auch 
fiir das Knabenalter beguem ist.

Diese sanfte, erheiternde Beschaftigung sollte, wenn es mbglich 
ware, von jedem Knaben getrieben werden. Es ist ein ruhrender 
Anblick, diese jungen unschuldigen Geschopfe sich hier an die Natur 
und unsere Urbestimmung nSher anschmiegen zu sehen. Da werden 
Piane entworfen, da wird ein rohes Stiick Land unter Anstrengung 
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pflanzt, begossen, gepflegt; da wird die wichtige Idee von eigener 
Productiou, vom Werte der Handarbeit und der Lebensmittel 
gefasst; Fehlschlagung stiBer Hoffnungen ertragen, durch neue An
strengung ersetzt, der Geist in Thatigkeit erhalten und die Wange 
von Gesundheit gefitrbt.



Ubersicht.

Erste Abtheilung.
I. Abschnitt

Wir sind schwachlich, weil es uns nicht einfallt, dass wir stark sein konnten 
wenn wir wollten. Seite 1-

II. Abschnitt.
Folgen der gewbhnlichen Erziehungsweise, besonders der vernachlassigten 

kórperlichen Bildung 27.
III. Abschnitt.

Alle Mittel, die man bisher gegen die Folgen der Weichlichkeit anwen- 
dete, sind nicht hinreichend 46.

IV. Abschnitt.
Vorschlag der Gymnastik. — Hindernisse 54.

V. Abschnitt.
Uber Nutzen und Zweck der Gymnastik 73.

Zweite Abtheilung.

VI. Abschnitt.
Eigenschaften, Ort und Abtheilung der Leibesiibungen 99.

A. Eigentliche gymnastische Ubungen.
VII. Abschnitt.

Das Springen. 106. — Bei den Alten. 106. —Jetzige Ubung: 1. Der 
Hóhensprung ohne Stab. 107. a) Elementariibungen, namlich das Hupfen. 107 
Die Bewegung und das Hupfen auf einem Beine. 108. b) Der Sprung selbst 
ohne Anlauf. 110. Mit Anlauf. 110. Abanderungen. 111. Der gesellschaftliche 
Sprung, 113. — 2. Der Hóhensprung mit dem Stabe. 114. — 3. Der Sprung 
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in die Tiefe mit und ohne Stab 116, — in die Weite mit und ohne Stab. 118.
— Der fortgesetzte Sprung. 120. — 5. und 6. Der Sprung in die Hohe und 
Weite, Tiefe und Weite zugleich. 120.

VIII. Abschnitt.
Das Laufen. 122. — Ubung der Alten. 123. — Jetzige. 124. —

a) Schnell. 124. — b) Auf die Dauer. 125.

IX. Abschnitt.
Das Werfen. 128. 1. Kunstlose Art mit Steinen. 128. — 2. Die Schleuder 

129. — 3. Der WurfspieB. 129.—-4. Der Bogen. 130. —5. Der Discus; bei 
den Alten. 131, bei uns. 132.

X. Abschnitt.
Das Ringen. 133. —Bei den Alten. 134. — Bei uns. 136. 1. Der leichte 

Kampf. 137. — 2. Der halbe Kampf. 138. — 3. und 4. Der ganze und ver- 
doppelte Kampf. 139. — 5. Der zusammengesetzte Kampf. 139. — 6. Das 
Ringen um einen Apfel und Stab. 141.

XI. Abschnitt.
Das Klettern. 142. — a) Elementariibungen. 143, namlich 1. Das 

Anhiingen um die Wette, oder Ubung der Hande und Arme. 143. — 2. Das 
Festhalten mit Beinen und Schenkeln. 145. — b) Das Klettern selbst. 145.
— 1. An der Stange. 2. Am Mast. 146. — 3. An der Strickleiter. 147. — 
4. An der Leiter. 147. — 5. Am einfachen Seile. 148. — Auf Baumen. 152.

XII. Abschnitt.
Haltung des Gleichgewichts oder Balancieren (nebst ver- 

wandten Ubungen). 154. a) unseres eigenen Kórpers. 1. Das Stehen auf einem 
Beine. 154. mruXtCeiv der Alten. 156. — 2. Auf der Kante eines Brettes. 157.
— 3. Auf dem Balken. 157, und dem Gurte. 158. — 4. Voltigierstucke: das 
Hinaufschwingen. 159. — Das Heben auf den Handen. 161. — Das Ausweichen. 
163. — Abgewinnung des Gleichgewichts. 163. — Das Umkehren. 163. — Uber- 
springen. 163. —■ 5. Das Wippen. 164. — 6. Die Ovalschaukel. 164. — 7. Die 
Stelzen. 165. — 8. Das Leitergehen. 166. — 9, Das Schlittschuhlaufen. 167. —
b) Fremder Kórper. 168.

XIII. Abschnitt.
Das Heben. 170. — Tragen. 171. — Die Riickenprobe. 172. — 

Das Ziehen. 173. —Die AteXzusrivSa und‘ELmarwSa. 174. •—Der Tanz im 
Seile, Stricke und Reifen. 174. — Das Reiftreiben. 178.

XIV. Abschnitt.
DasTanzen. 179.— Gehen. 180.— Mili tari sehe Ub ung en. 182.

17
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Dritte Abtheilung.
XV. Abschnitt.

Baden und Schwimmen. 185.

XVI. Abschnitt.
Andere nothige Ubungen, Feuersgefahr, Wachen und Fasten. 201.

XVII. Abschnitt.
Lautes Lesen und Declamieren. 204.

XVIII. Abschnitt.
Ubung der Sinne. 207. I. Liber die Moglichkeit der Sinnesubungen. 

208. II. Uber den Nutzen derselben. 218. III. Auf welche Art sie geiibt 
werden miissen. 221. A) Uber Sinnenwahrheit und Irrthum, vollstiindige und 
unvollstandige Anschauung. 222. 2. Daraus abgeleitete Regeln fiir natiirliche 
Sinnesubungen. 227. B) Vom Schlummer der Sinne und ldinstlicher Weckung 
derselben. 233. a) des Gefiihls 234, b) des Gesichts 235, c) des Gehors 236, 
d) des Geruchs und Geschmacks 237. Methodisches Beispiel. 237.

XIX. Abschnitt.
Ubersicht der gymnastischen Ubungen nach den Haupttheilen des 

Kórpers. 239.
XX. Abschnitt.

Methode. — Zeitverwendung. — AUgemeinere Regeln. 243.

B. Handarbeiten.

XXI. Abschnitt.
Handelt davon. 251.



Uber die Tafeln.

Das nicht numerierte Titelbild stellt die Gbttin der Gesundheit dar, 
frijhliche Knaben tanzen um sie her, in ihren Handen die Symbole der Kbrper- 
anstrengung, Bogen, Pfeile, Wurfspiefi und Discus.

Nr. 1 stellt den Hohensprung mit und ohne Stab dar;
Nr. 2 den Sprung in die Weite mit dem Stabe und ohne denselben;
Nr. 3 das Laufen, nebenbei ist der gesellschaftliche Sprung dargestellt;
Nr. 4 das Werfen mit Steinen, mit dem Discus und Wurfspiefie und das 

Bogenschiefien;
Nr. 5 alle Arten des Ringens;
Nr. 6 das Klettern;
Nr. 7 die Haltung des Gleichgewichts;
Nr. 8 das Reiftreiben und mehrere jugendliche Spiele (die in der vierten 

Abtheilung beschrieben werden sollen);
Nr. 9 das Baden und Schwimmen;
Nr. 10 ein Blatt mit Rissen.
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