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VORWORT

Eine zufallig eingeschaltete Radiosendung im Frihjahr  1991 war der Beginn

meiner Beschaftigung nit den Bruderh6fen. Zum ersten Mat h6rte ich damals

von dieser urchristlichen Ilebensgemeinschaft, die ein konsequentes Christsein

prcktiziert - besonders im politischen und sozialen Bereich. Dadurch neugierig

geworden, machte ich mich auf die Suche nach Informationen und Literatur.

Dabei stellte ich fest, daB der einzige

deutsche Bruderhof in den Medien

gerade heiB diskutiert wurde.

So machte z.B.  das ZEIT-Magazin

vom Juri  1991 den Bruderhof

zu seinem Hauptthema.

Dennoch war es sehr schwierig,

Literatur tiber die Bruderh6fe

zu bekommen, da entspreehende

Bficher entweder vergriffen
• oder nicht in den Bibliotheken

zu bekommen waren.

Urn also an die gewtinschten Informationen und Literatur zu kommen, war es

notwendig, mich urn einen pers6nlichen Besuch auf dem deutschen Bruderhof

zu bemfihen.  Bei diesem Besuch erhoffte ich

. mir Antwort auf folgende Fragen:

-      Wie kam  es  zur  Grindung  der  Bruderh5fe und in welchem  geistesge-

schichtlichen Kontext stand sic ?

-      Wie sieht das selbstverstindnis der Bruderh6fe aus und wie pragt dieses

das gemeinsame Leben ?
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-      Da im Radio  von eigenen padagogischen Einrichtungen  die Rede war,

interessierten mich besonders die Grundlagen und Ziele dieser Padagogik

sowie  ihre  Verflechtung  nit  der  Geschichte  und  dem  Ileben  auf  den

Bruderh6fen.

Und  tatsachlich  war  mein  Aufenthalt  auf  dem  deutschen  Bruderhof  im

Frihjchr  1992 so aufschluBreich, daB nicht nur meine Fragen beantwortet I,

sondem  mir  dariiber  hinaus  viele  Anregungen  gegeben  wurden,  die  zur

Auseinandersetzung  mit  der  Padagogik der  Bruderh6fe  im  Rahmen  dieser

wissenschafthohen Hausarbeit fuhrten.

An dieser Stelle m6chte ich den Mitgliedem der Bruderh6fe,  die durch ihre

Gastfreundschaft  und  ihr  geduldiges  Eingehen  auf  meine  Fragen,   diese

Forschungsarbeit erm6glicht haben,  meinen herzlichen Dank aussprechen.

I  Besonders  die  Recherchen  in  den  Archiven  der  Bruderh6fe  fiihrten  zu

interessanten Ergebnissen (siehe Kapitel 8  1).
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EmEITunG

Die Bruderhofpadagogik ist untrennbar verflochten niit:

-      den  Glauben:  "Die  vom  Geist  betroffene  Kinderschar  ...  bildet  die

Grundiage  unserer  Erzichungapraxis.  Was  hier  geschieht,  kann  durch

keine Methode gelehrt werden oder gar . . . gemacht werden; sondem was

hier durch den Geist bew_i_I_k± wird,  ist das Menschsein  im  Sinne Gottes

und seines kommenden Reiches. "  2

der  Lebeusgemeinschaft:   "Die  Grundlagen  unserer  Erziehung,   das

Versfandnis fur das Wesen des Kindes, das zu erziehen ist,  kennen wir

nur im Zusammenhang mit den Gesamtleben der Gemeinde erkennen und

gewimen. M  3

dem  sozialen,  politischen  und  geistesgeschichtlichen  Hintergrund  der

Entstehung und Geschichte der Bruderh6fe.

Daher soll im ersten Teil der Arbeit auf diese Zusammenhange eingegangen

werden. Im zweiten Teil werden Thcorie und Praxis der Bruderhofpadagogik

entfaltet,   dabei  wird  immer  wieder  auf  die  Zusammenhange  des  ersten

Kapitels verwiesen.  Der  letzte Teil  soll anhand von Fotos  am  Beispiel  des

Michaelshofs in Bimbach einen kleinen Einbfick in das Leben, in Erziehungs-

und Schulalltag eines Bruderhofes geben.

2 Arnold, Eberhard,  1977, S.  51; Hervorhebung von der Verfasserin dieser

3  Arnold,  Eberhard,  1977,  S.  1;  Hervorhebung von der Verfasserin dieser

Arbeit.

Arbeit.
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ENTSTEHUNG UND GESCHICHTE DER BRUDERHOFE IM SOZIA-

LEN UND GElsTESGEscHlcHTLlcHEN KONTEXT rmER ZEIT

Deutschland  1918:  Der  Erste Weltkrieg  war verloren  und  damit ging  eine

wichtige Epoche zu Ende.  Kaiser,  Volk und Vaterland - Ideale,  fur die mit

patriotischer   Begeisterung   gelebt   und   gekampft   wurde,   waren   nit  der
Niederlage zerbrochen.  Die Flucht des Kaisers nach Holland besiegelte den

Zerfall dieser Gesellschaftsform - das Selbstversfandnis eines ganzen Volkes

war zerstort. Resignation, Mutlosigkeit und Angst breiteten sich aus und die

Zukunft gerade der jtingeren Generation schien hoffnungslos. Ulrich Eggers

spricht von einer "nationalen Depression"  4, viele Fragen brachen auf:

-      wie sollte es weitergehen und wie sah die zukunft aus?

-      welchen sinn sollte das Dasein noch haben?

-      welche neuen werte konnten an die stelle der alten treten?

-      wo waren die Kirchen wanrend des Krieges?

"Wir fragten uns, wie es m6glich war,  dal} solch tibemationale Gebilde,  wie

sie die verschiedenen Kirchen darzustellen behaupten,  es zulieBen,  dat ihre

Glieder auf dem Altar von Nationalg6tzen gcopfert wurden?" 5

-      welche Bedeutung hatten Kirche und christsein tiberhaupt noch, wie sollte

glaubwtirdiges Christsein aussehen und was war innerhalb der Kirche zu

verwirklichen?

4 Eggers,  1986,  S.  25.

5 Meier,  1980,  S.  8.
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wie konnte eine neue Gesellschaftsordnung aussehen, in der Standes-und

Klassengrenzen tiberwunden sind und soziale Gerechtigkeit herrscht?

komten Kriege legitimes Mittel der Politik sein,  wie konnte wirklicher

Friede unter den V6lkem gefunden werden und wchre Gerechtigkeit unter

den Menschen?
-      durfte ein christ soldat sein?

Junge Menschen taten sich zusammen, eine Aufbruchstimmung war zu sptiren:

Gemeinsam  suchte man nach  einem neuen Weg.  Man  traf sich,  diskutierte

diese   Fragen   und   las   u.a.   Dostojewski,   Tolstoi   und   Marx.   Auch   die

.  sogenannte Jugendbewegung  6 kam  zu ihrer Bltite.  "Eine ganze  Generation

ist im Aufbruch.  Aber wohin soll es gehen?"  7

Mitten unter diesen jungen Leuten befand sich Eberhard Amold, Theologe und

Doktor der Philosophie, und seine Frau Emmy.

Emmy  Arnold  (1884-1980)  schreibt  in  ihrer  Geschichte  der  Bruderh6fe:

("Gegen den Strom. Das Werden der Bruderh6fe") : "Ich weiJ} eigentlich nicht,

wo  anzufangen;  denn  irgendwie  geh6rt  die  ganze  Vorgeschichte  unseres

Lebens  mithinein  (d.h.  in die Entstehungsgeschichte  der Bruderh6fe,  Ann.

d.Verf.)  ...w  8

6 Die Jugendbewegung hat Eberhard Amold und spater den Bruderhof stark

gepragt.  Ihr  EinfluB  ist  auf  den  Bruderh6fen  heute  noch  lebendig  a.iebe  zum
Wandern, zum Singen von Volksliedern, zu schlichter und einfacher RIeidung, etc.
Siehe dazu Kapitel C 2).

7 Eggers,  1986,  S.  26.

8 Arnold, Emmy,  1983,  S.  8.
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Daher  mdehte  ich  jetzt  ihre  Entwicklung  von  der  Kindheit  bis  zu  den

einschneidenden   Jahr   1918   darstellen,   bevor   ich   die   oben   begonnene

Beschreibung der Nachkriegssituntion fortsetze.

Eberhard   Amold   (1883-1935),   aufgewachsen   in   einem   gutbtirgerlichen

Eltemhaus  (die Mutter stammte aus  alten akademischen  Kreisen,  der Vater

lehrte an der theologischen Fakultat Breslau), setzte sich schon als Kind und

Jugendlicher fur Wahrhaftigkeit und soziale Gerechtigkeit ein. Er fiihlte sich

sehr zu den Armen und Landstreichem  hingezogen,  die er  "viel nattirlicher

und warmherziger als die Menschen des Bfirgertums"  9 empfand. Das fiihrte

schon damals zu Auseinandersetzungen  mit seinen Eltem,  als er z.B.  seinen

neuen  Hut  nit  dem  eines  Landstreichers  tauschte  und  seine  Mutter  bald
` danach Lause entdeckte.  ]° Auch suchte Eberhard frtih, unzufrieden mit den

religi6s-btirgerlichen  Leben  seines  Eltemhauses,   mach  den  wahrhaftigen,

gelebten  Glauben,  der auch  -  gerade  im  sozialen  Bereich  -  Konsequenzen
hatte. Damit verbunden war die Suche mach den Sinn des Lebens.

` In  seinem  sechzehnten   Lebensjahr  bekam  er  darn  einen  entscheidenden

AnstoB: Eberhard lemte im Pfarrhaus seines Onkels E.F. Klein in Lichtenrade

bei Berlin ein Christentum kennen, wie es ihm noch in keiner Weise begegnet

war. Er erlebte, wie sich sein Onkel durch die Erfalirung der Realitht Jesu in

seinem Leben v61lig auf die Seite der Armen stellte, was diesem @esonders
`  in  Schlesien,  wo  er sich  fur  die schlecht  bezahlten  Weber einsetzte)  groBe

Feindschaft einbrachte.  Man waif z. B.  die Fensterscheiben des Pfarrhauses

von E.F.  Klein nit Steinen ein.

9 Arnold, Ermy,  1983,  S.  9.

]° siehe Amold, Emmy,  1983, S.  9.
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Dieses  Christsein,  das  die  Bibel  beim  Wort  nimmt,  Konsequenzen  zieht,

handelt,  auch  wenn  das  Nachteile  bringt  und  kostspielig  ist,  beeindruckte

Eberhard und sollte spater sein Leben bestimmen.

Das Andere,  v611ig Neue,  das er dort in Lichtenrade kennenlemte,  war die

Liebe zu Christus, die er bei seinem Onkel und dessen Freunden sptirte und

die briderliche Art des Umgangs miteinander.  Das war etwas v51lig anderes

als das fade gewordene, traditionelle Christsein des Btirgertums und erweckte

in Eberhard die Sehnsucht, die Quelle dafur zu finden. Nach seiner Rtickkehr

machte er sich auf die Suche, las, diskutierte, zweifelte, forschte in der Bibel.

Nach langem RIngen fand er im Oktober 1898 zu Christus. Eine "Begegnung,

die Eberhards ganzes Leben auf den Kopf stellen sollte. " ]] Dies hatte fur ihn

sofort Konsequenzen.  Er ging zu den Armsten  der  Stadt und bemtihte sich

darum,  sozial  Benachteiligten  zu helfen.  Er  griff seine Eltem  wegen  ihres

seiner Meinung mach unglaubwfirdigen, btirgerlichen Lebensstils an.

In seinen Jugenderinnerungen ist zu lesen:

"Schlii'm'ne Tage  gab  es ,  wem die  Eitern i:hre  halbjdhrlichen  grofoen  Geselischaften

gaben.  Eberhard griff sei,ne Eltern deswegen an.  'Vater, ich hare, dafo das Essen und

Trin]¢en dieser Geselischaf i mehr ds zwethunden Mark hostel. Die Eingeladenen sindf last

alle reiche].  ds  wir,  sie haben  stim:tlich I.u  Hause  genug I;u essen.  Sie  werden  euch

wieder einlnden and euch ebenso kostbare Weine , Braten and Eisspeisen vorsetzen. Aber

ich wey3 von an'nen, uaschuidigen Farrtilien im Osten der Stadi , die nicht genug Geld

haben, urn thre Kinder ausreichend mit Milch z.u versorgen. Und thy wiys¢ aha, ddy3 Jesus

gesagt hat..

11  Eggers,  1986,  S.  20.
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Wenn dr ein Gastmahi machen wi[tst , so lade ndchi deine Beharunlen und Freunde, die

dick wieder einlnden ki}n:i'uen , sondern gehe ouif die Strafoe und lade die AIler@:rmsten ein ,

die dich niemds ein:laden Jtonnen. Ihr gehi in die Kirche and haltet Andachien. Aber ist

dieses ungerechte lchen von Gott odor ist es vom Teuifel?' ".  ]2

Dies ffihrte nathrlich zu Konflikten, die sich zuspitzten, als Eberhards Eltem

nichtsahnend auf riesigen Plakaten in der Stadt lasen:  "Achtung Heilsarmee!

Heute wird  der  Missionar Eberhard  Amold  zu  einer groJ}en  Versammlung

sprechen. " Die Konflikte waren diesmal besonders gravierend, weil sein Vater

zum ersten Mal (andere Gelegenheiten sollten folgen) wegen seines "ungera-

tenen Sohnes" urn seinen Lehrstuhl an der Universitht in Breslau furchtete.

Eberhard  aber  fiberlegte  sogar,  in  die Heilsarmee  einzutreten,  da  er  stark

angezogen  war  von  dem  sozialen  Engagement,   das  sehr  eng  nit  ihrem

Glauben verbunden war; er trat aber darn doch nicht bei, da er eine "gewisse

Einseitigkeit"  13 empfand. Dennoch verband ihn lebenslang eine Freundschaft

mit diesen Menschen.

Sein Abitur machte er in Jauer,  einer kleinen Stadt in Schlesien,  in die inn

seine Eltem geschickt hatten, damit er dort ungestort seinen AbschluB machen

k6nne.  Sic furehteten namlich,  dat  er bei all seinen  Aktivitaten die Schule

vemachlassigte.  Aber auch dort sammelte sich bald eine Schtilergruppe,  urn

mit ihm die Bibel zu studieren.  Nach seinem SchulabschluB,  den er dennoch

schaffte, studierte er Theologie, Philosophie und Padagogik in Breslau, Halle
• und Erlangen.

[2 zitiert mach Eggers,  1986,  S.  21  f.

13 Arno|d, Emmy,1983,  S.11.
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In dieser Zeit urn 1900 brach in Deutschland eire sogenannte Gemeinschafts-

bewegung  auf.  Menschen  trafen  sich  zu  Versammlungen  und  Vortfagen,

studierten in der Bibel,  diskutierten und fragten nach den wahren Glauben.
"Leute,  wie der spater bertihmt gewordene  Chirurg  Paul Zander und  seine

Braut  Lone  Ortling,  Karl  Heim  14,  Sigmund  von  Salw{irk  QCunstmaler),

hatten sich ganz zu Christus hingewendet und suchten nit anderen zusammen

urchristliches   Leben.   Keine  Kirche,   keine  Sekte,   sondem   Allianz  aller

Glaubigen. w  15

Auf einer  dieser  Versammlungen  lemte  Eberhard  1907  seine  spatere Frau

Emmy kennen. Sic beide verband das gemeinsame Ringen urn ein glaubwtir-

diges Christsein.  Emmy schreibt dariber:  "Sehr beschaftigte uns damals das

Einswerden  nit Christus  und die innere  Beziehung  zu denen,  die dasselbe

erlebten und dasselbe Ziel vor sich sahen.  Wir versuchten zu verstehen,  wie

die Urchristen  wirklich gelebt hatten und was  sie geglaubt hatten.  Dadurch

wurde die soziale Frage und auch die Kirchenfrage immer mehr akut fur uns.

Es kam uns besonders stark zum BewuJ}tsein,  wie sehr das ljeben in RIassen

und Kasten eingeteilt war. Hn diesem Zitat ist die ganz enge Verflechtung von

pers6nlichem  Glauben  und  den  Konsequenzen  bei  Eberhard   und  Emmy

besonders gut zu sehen,  Ann.  d. Verf.]  ... Es war ein besonderes Geschenk

unserer Brautzeit,  dat win uns  so eins wuBten in diesem Kampf.  Die neun

14 Karl Heim wurde ein guter Freund E. Arnolds und des Bruderhofes. Er

bezahlte z.B. den Aufenthalt von Amolds Sohn Hardy im von H. Lictz gegrtindeten
Landeserziehungsheim  Bieberstein.   AUBerdem  setzte  sich  Karl  Heim  bei  der
nationalsozialistischen Regierung fir den Bruderhof ein, als dieser aufgel6st werden
sollte. Die Abschrift seines Schreibeus ist auf S.  67 dieser Arbeit abgedruckt.

]5 Arnold, Emmy,  1983,  S.  13.  Hervorhebung von der Verfasserin.
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Bande unserer Brautbriefe  16 berichten viel von all den Erkennen,  Kampfen

und Erleiden  fur das,  was wir erkannt hatten. "  17

Emmy und Eberhard Arnold

im Jahr ihrer Verlobung (1907)

'6  Arnold,   Eberhard  und  Emmy,   1974;   dieses   Buch   ("Seeking  for  the

Kingdom of God") enthalt die Sammlung ihrer Brautbriefe, die im Original deutsch
waren,  aber bis jetzt nur in englischer Sprache ver6ffentlicht wurden.

17 Arno|d, Emmy,  1983,  S.  15.

WISSENSCHAFTLICHE    HAUSARBEIT:       S   C    H   M    I    D    T,       Almut



I

I

I

I

I

I

++

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

-11-

Eberhard  und Emmys  Htem  hatten kein Verstindnis  fur die revolutionire

Haltung ihrer Kinder  in Sachen  der Kirchenfrage  oder der  sozialen  Frage.

Ganzlich  auJ}er  sich  waren  die  Eltem,  als  Eberhard  der  Zugang  zum  1.

thcologischen  Examen  verweigert  wurde,  da  er  nicht  in  den  Dienst  der

Staatskirche eintreten wollte. Er war zusammen mit seiner Verlobten zu den

Ergebnis gekommen, dat "die sogenannte Weltkirche auf einem ganz falschen

Fundament  beruhte,   da  sic  finder  allein  aufgrund  ihrer  Geburt  in  die

christliche Kirche aufuahm, wthrend doch nur die Taufe empfangen kormte,

der  im  Glauben  selbst  diesen  Schritt  tat"  18  (hier  ist  schon  etwas  von  den

radikalen, revolutionaren Glaubenskonsequenzen zu sehen, die sich spater in

den Schriften der Bruderh6fe und ihren Taten manifestieren sollten).

Urn die Erlaubnis  zur Hochzeit zu bekommen  a3mmys Vater versprach  sic

erst  nach  den  Examen,  damit  Emmy  in  "gesicherte  Verhaltnisse"  fame),

begann Eberhard anstelle seines theologischen Examens das Doktorexamen der

Philosophie in Erlangen zu  machen.  Er schrieb  seine Doktorarbeit tiber das

Thema:   ''Urchristliches  und  Antichristliches  in  Werdegang  Friedrich

Nietzsches".  1909, ein Jahr spater, bestand er das Examen nit "summa cum

laude", obwohl er nebenbei noch Vorhage hielt und Seelsorge fur Studenten

anbot. Im NOJember 1909 fand darn die Hochzeit statt.

Die ersten Ehejahae waren gepragt von der Beschaftigung mit theologischen

und  sozialen  Fragen.   Eberhard  hielt  viele  Vortrage  wie  z.B.   "Jesus  z7"

Gegensatz  Cur  Kirche" ,  "Not  iind  Knechiung  der  Masse" ,  "Jesus  wie  er

whrRIich war" ,  "Nachifolge  Christr ,  "Das  rdigiose  Ringen  der  Jetzlzeit" ,

` "Nietzsches  Kritik des  Ch:ristentu:Ius" ,  "Die Zukun:f i Gottes" . " Es gzho aheiher

nicht nur Zustimmung. Bei einer Versammlung stand z.B.  ein Professor auf

]8 Arnold, Ermy,  1983,  S.  15 f.

19 Arno|d, Emmy, und Hofer, David,  1986, S.  2.
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und forderte die Versammlung auf, unter Protest den Saal zu verlassen,  weil

Eberhard die bestehende Kirche angegriffen habe.

Eberhard  und Emmy ffihrten viele Gespriche nit Menschen,  die nit ihren

Lebensproblemen  kamen  und  etwas  Neues,  die  Begegnung  nit  Christus,

suchten.  Oft hatten sie den ganzen Tag Gespriche nit Rat und Wegweisung

suchenden Menschen.  Kraftquelle war fur Amolds das  "gemeinsame Lesen

und  Forschen  nach   mehr  RIarheit   und  Licht"   2°  und   das   Gebet.   Viel

beschaftigten sic sich mit den Lesen alter Tauferschriften.

Als  darn   1914  der  erste  Weltkrieg  ausbrach,   muBte  sich  Eberhard  als

Ersatzreservist stellen und lieB eine Familie nit inzwischen 3 kleinen Kindem

zurick. Nach  14 Tagen wurde er wegen Kriegsuntauglichkeit entlassen.

Eberhard hatte in dieser Zeit genug gesehen, urn zu einer kritischen Sicht zu

kommen, und zwar zu einer Zeit, als die groBe Masse - noch von patriotischer

Begeisterung erfullt und vom Siam des Krieges v61lig fiberzeugt - bereit war,

alles  fur  Volk  und  Vaterland  zu  opfem.  Auch  in  manchen  RIrchen  und

Kreisen wurde der Krieg untersthtzt und fur eine deutsche Sache gebetet.
"Wir   sind   deutsche   Christen,   und   Gott  wird   unserer   Sache   zum   Sieg

verhelfen!  Gott strafe England! " 2£ Immer wieder betonte Eberhard, daB "der

Krieg  ein  Aufruf  zur  Innerlichkeit"   22   (so  der  Untertitel   seines  Buches
"Innenland",  das  er  zu  der  Zeit  verfal}te)  sei,  ein  Aufruf,  sich  Gott  zu-

zuwenden;  auJ}erdem sprach er sich gegen den Kriegsgeist aus.

20 Arnold, Emmy,  1983,  S.  19.

21 Amo|d, Emmy,  1983,  S.  21.

22 Arno|d, Emmy,  1983,  S.  21.
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Auch in den Furche-Verlag,  fur den er fur einige Zeit arbeitete,  konnte er

einiges  nicht  gut  heiJ}en.  Es  wurden  z.B.  deutschnationale  Artikel  ver6f-

fentlicht. AUJ}erdem wurde es "als selbstverstindlich angesehen, dat auf der

Seite der Feinde fur eine ungerechte Sache gekinpft wurde. " 23

Im Laufe des Krieges kippte aber die Stimmung im Volk, und nach und nach

wich   die  patriotische  Begeisterung   und   machte  einer  Enttauschung   und

Resignation Platz.  Man fragte sich, warum die meisten hungem muBten und

einige dermoch immer genug hatten - auch an der Front, wo man doch fur die

gleiche Sache ldimpfte. Man war aufgebracht tiber die sozialen Ungerechtig-

keiten,  begann  an  der  RIchtigkeit  der  "gerechten  Sache"  zu  zweifeln  und

fuhlte sich verraten und belogen. Die ganze Unzufriedenheit entlud sich darn

in der Novemberrevolution  1918.

Mit der Beschreibung der Situation mach Kriegsende begann ja dieses Kapitel.

Durch  den  Exkurs  sollten  Hintergrundinformationen  (sowohl  zur  Person

Eberhard und Emmy Amolds als auch zum sozialen und geistesgeschichtlichen
` Kontext) gegeben werden, urn ein besseres Verstindnis fur die nun folgenden

Ereignisse zu schaffen.

In der Aufbruchstimmung der Nachkriegszeit kam vieles in Bewegung.

• Man wuBte, dat es nicht so weitergehen konnte wie bisher und wollte neue

Wege  gehen;   das  Alte  sollte  tiberwunden  werden   (siehe  An fang  dieses

Kapitels).  Urn  Antwort  auf die dringenden  Fragen  (wie  "]b[as  muo  getan

werden?"  "Wohin soll es gehen?") zu finden, Perspektiven zu gewinnen, traf

man  sich   zu   "offenen  Abenden",   las,   diskutierte  und  rang   nach  dieser
• Antwort.  Menschen  nit  den  verschiedensten  Hintergrinden   "...  Jugend-

bewegte  aller  Art,  Proletarier,  fur  den  Klassenkampf  rampfende  Jugend,

23 Arno|d, Emmy,1983,  S.  21.
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christliche Jugend ... Anarchisten, Atheisten, Qualrer, Baptisten, Kthstler ...
"  24, alle betraf dieses Fragen gleichermaten und so suchte man gemeinsam

mach  einem  neuen  Weg.  Jeder  Vorschlag,  jede  Anregung  und  Idee  wurde

dankbar angenommen.

Auch beschaftigte man sich nit den Schweizer Religi6s-Sozialen, darunter I+eo

Ragaz  (der  spater  mit  dem  Bruderhof in  engem  Kontakt  stand)  und  Karl

BBarth (sein Vortrag  "Der Christ in der Gesellschaft"  und sein R6merbrief-

Kommentar gaben viele neue Anst6fe).

Wie eingangs schon erwahnt, beteiligten sich auch Eberhard und Emmy aktiv

an diesen Treffen und Diskussionen.  Sie suchten aber auBerdem auch in der

Bibel  nach  konkreten   Antworten.   Ihr  Glaube  hatte  also  auch   in  dieser

Diskussion und Suche Konsequenzen. Dabei stieBen sic auf die Bergpredigt,

die von da an zentrale Bedeutung in ihrem Leben gewann.  Stick fur Stick

wurde ihnen klar, dat die a§!±g± Wege, die sic mach Krieg,  Unterdrickung,

Ungerechtigkeit  und  Revolution  beschreiten  wollten,  die  sein  konnten,  die

Jesus  in  der  Bergpredigt  aufzeigt.   Bald  waren  sic  sich  sicher,   "Ja,   die

Bergrede sollte uns Ziel und Richtung sein. "  25

Dies hatte radikale Konsequenzen. Es bedeutete z. B. absolute Gewaltlosigkeit.

Als Eberhard  1919 auf einer Studentenkonferenz 26 ein klares  "Nein"  zu der

Frage, ob ein Christ Soldat sein k6rme, aussprach,  erhob sich grofer Protest

und 16ste heftigste Diskussionen aus.

24 Arno|d, Ermy,  1983,  S.  25.

25 Amold, Emmy,  1983, S. 28. Hervorhebung von der Verfasserin.

26 Die Studentenkonferenz des DCSV @eutsche christliche Studenten-

vereinigung) fand  1919 auf den Frauenberg bei Marburg statt.
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In  den  Zusammenknnften  urn Eberhard  und  Emmy  Amold  tiberlegte  man

welter, wie die konkrete Verwirklichung der Bergpredigt aussehen konnte.

Jesus,  so  sagte  E.  Amold,  sei  einen  wirklichen  Weg  gegangen.  Er  habe

konkret den Satz verwirklicht:  "Was du willst, das die Menschen tun sollen,

das tue du ihnen." Das bedeutete ffir Eberhard:  "Wem du zwei R6cke hast,

darn  gib  den  einen ab,  der keinen  hat;  gib  den  Hungrigen  zu  essen,  und

wende dich  nicht von deinem  Nachbarn  ab,  der von dir borgen  will  ..."  27
''Wenn man bettelarm wird und die ganze religiose und sittliche Not auf sich

nimmt wie Jesus;  wem man ein Leidtragender wird, 1eidend,  weil man die

Ungerechtigkeit hier siegen sieht  ... ", dann "erst wird unsere Gerechtigkeit

besser als die der Moralisten und Thcologen, weil hier aus der Baumkraft der

vitalen  Energie  des  Wachstums  Gottes  heraus  ein  neuer  Geist,  ein  neues

Feuer, eine neue Wirme uns erfullt, weil win den Hehigen Geist empfangen

haben.w  28

Aber  auch  hier  kamen  kritische  Stimmen:  "Es  ist  heute  unm691ich,  dem

nachzuleben.  Arme und Reiche wind es immer geben.  .. Das Leben ist hart

...  Was wfirdet ihr tun,  wenn in eurer Gegenwart eure Frauen vergewaltigt

Oder ermordet wtirden?  29

Trotzdem wuchs der Kreis urn Eberhard und Emmy immer mehr.  Anhinger

der Jugendbewegung und der proletarischen Bewegung stieJ3en dazu. Freiheit,

•  Gleichheit, Briderlichkeit; Verwirklichung eines Lebens, in den Klassengren-

zen tiberwunden  sind; Freiheit von btirgerlichen Konventionen; Verbannung

des Kapitalismus;  Verwirklichung der Bergpredigt;  Echtheit und Wahrhaf-

27 ebenda,  S.  171.

28 Amo|d, Ermy,  1983,  S.  171.

29 Arno|d, E|nmy,  1983,  S.  28 f.
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tigkeit; soziale Gerechtigkeit; lebenswerter, christlicher Glaube ..., dies waren

Ziele und Ideale, die man verwirklichen wollte. Aber wie?

Folgendes war Eberhard und Emmy und ihren Freunden klar: Man kann nur

Hoffnung fur die ganze Menschheit fur Frieden und Ewigkeit hegen, wenn es

sich als m6glich erweist, dies im Kreise von Gleichgesinnten zu leben. Worte

des Aufrufs sind nur glaubhaft, wenn die entsprechende Tat - auch wenn sic

nur beispielhaft ist - dahinter steht.  Wirkliche Gerechtigkeit kann man nicht

berechnen.  Sic herrscht nur damn, wenn jeder alles, was er hat und tun kann

fur die Gemeinschaft (das Ganze)  hingibt und vom Ganzen alles bekommt,

was er fur sein Leben und seine Arbeit bendtigt. 30 tJberlegungen dieser Art

waren richtungsweisend.  Entscheidend war dann die intensive Beschaftigung

und Auseinandersetzung mit den Leben der urchristlichen Gemeinde, wie es

in der Apostelgeschichte berichtet ist:  das Leben in Glaubens-Gemeinschaft,

Liebes-Gemeinschaft,  Gtlter-Gemeinschaft;  dabei wurde allen klar:  "das soll

unsere Antwort fur diese Zeit sein" . Man beschloJ}, nach dem Vorbild der ur-

christlichen   Gemeinde  zusammen  zu  leben,   zu  arbeiten  und  alle  Dinge
•  gemeinsam zu haben.

Nach  dem  nun  endlich  der  Weg  gefunden  war,   wurde  er  auch   so fort

beschritten.

•  So begann  im  Juni  1920  in drei  gemieteten  Hinterzimmem  des  Gasthauses

Lotzenius in Sannerz (Rh6n) das Leben in v611iger Gemeinschaft.  Erst spater

kormte  man ein Haus erwerben.  Dennoch hatte die Gemeinschaft im ersten

Jahr tiber 3000 Besucher.

•  Die Gemeinschaft hatte eine offene Tdr und alle m691ichen Menschen kamen:

u.a.  Studenten,  Arbeiter,  Universitatsprofessoren,  Landstreicher,  Menschen

30 siehe Meier,  1990,  S.  17/18.
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verschiedener Nationalifaten , Jugendbewegte. Jeder Besucher konnte durch das

Gemeinschaftsleben  und die Gesprache tiber die alctuellen Themen viel mit-

nehmen.  Emmy Amold schreibt dazu in ihrer Geschichte der Bruderh6fe 3]:

"Noch heute treffen wir hier in Nordamerika Menschen, die aus unserer ersten

Zeit fur ihr ganzes Lchen einen AnstoB bekommen haben. " Das war nur der

An fang  ~  in  den  folgenden  Jahren  schlossen  sich  viele  Menschen  an,  die

Gemeinschaft wuchs und es begann eire lebendige Entwicklung nit H6hen,

Tiefen und Krisen,  sowohl innerlich als auch auferlich.

Eberhard  und Emmy Amold,  1932

31  Arno|d,  Emmy,1983,  S®  41.
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tJber  die  weitere  Entwicklung  32  folgt  hier  nur  ein  tJberblick,  sic  ist  im

Zusammenhang   nit  der  Schulgeschichte  in  Kapitel  8  4.1   ausfuhrlicher

dargestellt.

Die neue Gemeinschaft wollte kein eigensfandiges Untemehmen sein. 33 Auf

der Suche mach anderen Gruppen, die gleiche Ziele hatten, stidi E. Amold in

Kanada  auf  die  Hutterer  34,  eine  Gruppe  der  Thufer,   die  in  der  Refor-

mationszeit  beschloB,  ihren  Besitz  zusammenzulegen  und  in  urchristlicher

Gemeinschaft  zu  leben.  Von  1533  an  standen  sic  unter  der Ftihrung  Jckob

Hutters.

Diese bekannten sich

•  -      zum apostolischen Glaubensbekenntnis

-      zur Glaubenstaufe Erwachsener

-      zum Abendmahl als Gedachtnismalil

-      zur Gtitergemeinschaft

-      zur Gemeindeleitung

I  -      zur Gemeindezucht

-      zur lebenslangen Treue in der Ehe.

32  Emmy  Arnold berichtet dariiber  ausfuhrlich in ihrem Buch  "Gegen den

Strom", das  1983  im Brendow-Verlag erschienen ist.

33 folgende Daten aus den Informatiousheftchen der hutterischen Briider

(siehe Anlage).

34 Eberhard war erfreut und fasziniert, als er erfuhr, daB diese Gemeinschaft

der Taufer, mit deren Schriften er und seine Frau sich viel beschanigt batten (s.  S.
9 dieser Arbeit), nocb bestand. So fuhr er damn nach Kanada, urn Kontake nit ihnen
aufzunehmen.
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-      Mflitirdienst zu tun oder Gewalt anzuwenden

-      6ffentliche Amter zu bekleiden

-      zu schw6ren.

Hier war eire Gruppe gefunden, die die gleichen Ziele vertrat, aber schon seit

400 Jahren bestand.  35

1930 schlof sich daher die jugendbewegte Gemeinschaft den Hutterem

an  bzw.  wurde  eingegliedert.   Als  auJ}eres  Zeichen  der  Ver-

einigung nchm die Gemeinschaft die hutterische Tracht an.

Die folgenden Jchre waren gekennzeichnet durch Schwierigkeiten,  I.eid und

tiefe Krisen :

1933

1934

1935

begannen die Nationalsozialisten ,  ihre Arbeit einzuschrinken.

schickten   sic   ihre   Kinder   nach   Liechtenstein,   urn   sic   der

nationalsozialistischen Schule zu entziehen.

starb Eberhard Amold in einer Zeit groJ}er auJ}erer Bedringnis

der Bruderh6fe durch die nationalsozialistische Regierung.  Sein

Tod war ein groBer Einschnitt in der Geschichte der Bruderh6fe,

die damit jedoch nicht zu Ende war.

35 Weiterfuhrende Informationen dazu : Michael Holzach, ehemaliger Reporter

der  "Zeit",  schreibt  in  seinem  Buch  "Das vergessene  Volk"  tiber  sein  einjthriges
Mitleben bei den Alt-Hutterem in Kanada.  4.  Auflage 1984 dtv.
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wurde der Bruderhof aus Deutschland vertrieben (Vorwurf: u.a.
"urchristlicher Kommunismus") und fand Zuflucht in England.

1940/41         wanderte  der  gesamte  Bruderhof nach  Paraguay  aus,  urn  die

Intemierung deutscher Mitglieder zu vermeiden.

1954

1961

1988

1991

1992

wurde eire Tochtergemeinschaft in den USA gegrindet.

nbersiedelte  die  ganze  Gemeinschaft  von  Paraguay  nach  den

Vereinigten Staaten und Europa. Es entstanden in den folgenden

Jahren 8 Bruderh6fe nit je etwa 300 Mitgliedem.

wurde nach 50 Jahren der Emigration wieder ein Bruderhof in

Deutschland gegrindet (Michaelshof,  Bimbach - Westerwald),

der inzwischen aus 70 bis  100 Mitgliedem besteht,  von denen

ein groJ}er Teil erst in den letzten Jchren eingetreten ist (auch

aus Deutschland).

berichteten  viele  Medien  tiber  den  Bruderhof,  da  sich  wegen

einer Baugenehmigung im Doff Konflikte ergaben.

wurde ich von der Geschichte eingeholt.  In den Semesterferien

im Frihjahr besuchte ich den Bruderhof im Westerwald, urn mir

selber ein Bild zu machen, alles Gelesene selber zu erleben und

Informationen  zu bekommen.  Dort bekam ich  auJ}erdem viele

AnstoJ3e und Anregungen fur diese Arbeit. Bei meinem zweiten

Besuch  im  November  1992  konnte  ich  einige  Tage  lang  am

Schuluntendcht teilnehmen.  Siehe Teil C dieser Arbeit.
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GLAUBENSGRUNDLAGEN DEB HUTTmlscHEN BRIJDERH6RE

Zunachst m6chte ich Eberhard Amold selber dazu aprechen lassen: In seiner

Ver6ffentlichung  "Warm  wir  in  Gemeinschaft  leben"  36,  schreibt  er:  "...

[diese] Kraftquelle bekennen wir in Gott . . . Von Gott als der Ledensquelle aus

wird unser gemeinsames Lchen aufgchaut und stets von neuem zu tragischem

Kampf und endlichem Sieg gefuhrt ...  Dieser Glaube ist keine Theorie und

kein  Dogma,   kein  Gedankensystem   und  kein  Wortgefuge;   er  ist  keine

Kultusform,  sondem dieser Glaube ist das Aufiiehmen Gottes selbst,  ist das

{}berwaltigt-Werden durch Gott und ist so die Kraft. den Weg zu gchen, die

wirkliche M6glichkeit, immer wieder zu vertrauen, wo menschlich betrachtet

der  .Vertrauensaufbau  zerst6rt  ist  ...  Er  [der  Glaube]  nimmt  die Tatsache

emst,   dal}  die  Menschen   mach  ihrer  jetzigen  Natur  ohne  Gott  gemein-
`  schaftsunfahig sind  ...  Hier wird ganz deutlich,  dat das Werden wirklicher

Gemeinschaft, der tatsachliche Aufbau gemeinsamen Ledens unter den Men-

schen ausgeschlossen ist,  wenn der §±a±±be an die letzten Krane fehlt". 37

Dieser Glaube beruft sich auf die Bibel, insbesondere die zentralen Aussagen
•  des  Neuen  Testaments  (u.a.  der  Bergpredigt).  Auch  im  apostolischen  und

nicinischen Glaubensbekenntnis findet man eine Zusammenfassung fast aller

ihrer wichtigen Glaubensgrundlagen.

Folgende Zitate sollen noch einmal entscheidende Grundlagen formulieren:

Heini,  Sohn von Eberhard  und  Emmy  Amold,  und  seine  Frau Annemarie

schreiben in einem Rundbrief tiber die Glaubensgrundlagen der Bruderh6fe:

36 Arno|d, Eberhard,  1974,  S.  3.

37 Arnold, Eberhard,  1974, S.  3 f.  Hervorhebung von der Verfasserin.
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"Der Mensch hat Gott verloren; Gott aber wendet sich den verlorenen Men-

Schen zu.  Das ist das Evangelium, das wir verktinden und !£bg± wollen. "  38

Hier wird wieder der enge Zusammenhang zwischen Lehre Q'redigt, Theologie) und Leben

®raktischer Umsetzung) deutlich.

Das nachste Zitat stammt aus einem Brief eines Castes und spateren Mitglieds

der Bruderh6fe:

"Die Bruderh6fer glauben an Gott, an den Vater, den Sohn und den Geist als

eine  unbedingte Wirklichkeit.  Er  ist  die  erste  und  letzte  Wahrheit.  Er  ist

Realitat,  wie es  eine  gr6Bere  richt  gibt.  Es  ist  fur  sic  weder  ein  sch6nes

•  Idealbild,  das den Wtinschen des  Gefuhlslebens entsprungen ist,  noch ist er

ihnen ein unbestimmbares problematisches Etwas. "  39

Dal} dieser Glaube kein Dogma, kein frommes Gerede, sondem das Rechnen

der  Realitat Jesu  im  faglichen  Leben  ist,  zeigt  sich  im  gemeinschaftlichen

.  IJeben:

Liebe  40  untereinander  und  Einheit  41,  was  ihnen  wichtige  Grundsatze  des

Gemeinschaftslebens sind, das Bemtihen urn Verstindnis und Annchme weit

tiber menschliche Sympathie und Antipathie hinaus, Vergebung untereinander

.  und   Vergessen   des   85sen,   Annahme   der   Fehler   und   Schwachen   des

Mitmenschen,  heile Ehen  und Beziehungen,  ehrliches  Aufeinanderzugehen,

38  Annemarie  Amold  in  einem  Brief  (Januar  1932);  zitiert nach:  Arnold,

Annemarie und Heinrich,  1977, S. 29. Hervorhebung von der Verfasserin.

39 Arnold, Annemarie und Heiurich,  1977, S.  8.

40 siehe  dazu:  Amold,  Eberhard,  1973,  diese  ganze  Schrift behandelt  das

Thema:  "Liebe zu Christus und Liebe zxp den Bridern".

41 siehe dazu:  Arnold, Emmy,  1983.
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Zugeben der eigenen Schwachen, praktizierte Vergebung,  all das konnte ich

in Bimbach sehen und erleben.

Dieser Glaube 42, der die reale Kraft Gottes bezeugt,  die hinter ihnen steht,

der sich nicht stindig in den Grenzen des menschlich Mathbaren bewegt; ein

Glaube,  der  den  festgesteclcten  Rahmen  von  Traditionen,  Strukturen  und

Terminkalendem sprengt; Glaube, der sich ereignet, umsetzt in Handlung und

nicht  stehenbleibt bei endlosen  Sormtngsreden  und  Appellen  43  -  das  ist die

Grundiage und Voraussetzung  dieses Lchens in Gemeinschaft.

Ohne diesen Glauben,  so sagen sic,  wire das gemeinschaffliche Leben,  das

nicht  immer  einfach  ist  (es  bedeutet  ninlich  auch,  auf  Privatbesitz  zu

verzichten,  das  btirgerliche  oder  individuelle  Ijeben  und  eigene  Pfane auf-

zugeben, fur die Gemeinschaft da zu sein, sich selber bzw. Eigenschaften wie

Egoismus,  Machtstreben immer wieder zu tiberwinden...),  nicht m691ich.

Dies sagen sic aus eigener bitterer Erfanrung,  denn die Gemeinschaft geriet

in  eine  tiefe  Krise  und  stand  urn  1960  kurz  vor  der  Aufrosung,  als  das

Gemeinschaftsleben zum Selbstzweck wurde und der Glaube kaum noch eine

Rolle spie|te.  44

42 Zitat E. Arnolds (Arnold, Eberhard,  1984, S.  109) zur Verdeutlichung der

G]aubeusrichtung:  " Ich halte die irmerste und fuBerste Vereinigung echten Althutter-
tums nit der Glaubenshaltung beider Blumhardt [Vater und Sohn,  Ann.  d.  Verf.]
und   nit   der   Glaubeushaltung   wahrhafter   Jugendbewegung   als   eine   wahrhaft
wunderbare  Ffigung fir  Eure Zukunft fest,  wanrend  ich  eine Verschmelzung  des
Huttertums nit modemem Pietismus fur ein Ungffick ansehe. " Hervorhebung von der
Verfasserin.

43 siehe Eggers,  1986,  S.  177.

44 Weiterfiihrendes zu dieser Krise u.a.  in Mow,  1989;

Eggers,  1986, S.  148 ff,  and Wagoner "Community in Paraguay."
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Es geht also fliQhf urn Gemeinschaft,  Urchristentum  und Gewaltlosigkeit als

erfolgversprechende Methode, sondem urn eine Antwort des Glaubens auf die

Begegnung mit der Liebe und Realitht Gottes und seinen Ruf in die Nachfolge.

Wanim also das Leben der Bruderh6fe in Gemeinschaft?
"Noch   immer   sehen   wir   die  Ausrichtung   und   Aufreehterhaltung   eines

sichtbaren , erlebbaren geschwisterlichen Lebens als unsere Hauptberufung und
-aufgabe, als Zeugnis fur die vereinigende Liebe Gottes. " 45

45 Arnold, Eberhard,  1984,  S.  109. Hervorhebung von der Verfasserin.
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SELBSTVERSTAr`DNls   DER   BRUDERH6RE   -   GEMEINSAnms

LEBEN Aur DEN BRUDERH6FEN

"Die  Grundlagen  unserer  Erziehung,  das  Verstindnis  fur  das  Wesen  des

Kindes,  das  zu  erziehen  ist,  k6nnen  wir  nur  im  Zusammenhang  nit  dem

Gesantleben der Gemeinde erkennen und gewinnen. " 46

Aus diesem Grund soll im folgenden Abschnitt das Selbstverstindnis und die

Praxis des gemeinsamen Ijebens genauer skizziert werden, auch wenn schon

einiges  in  Kapitel  Al  angeklungen  ist.  Wie  verstand  sich  die  Bruderhof-

gemeinschaft  mach  ihrer  Grindung  1920/21?  Wie  sah  und  sieht das  IJeben

konkret aus?

Eberhard  Amold legte 1920/21  in einem Aufsatz 47 dieses  Selbstverstandnis

dar,  48  da zu  der  Zeit immer wieder  "MiJ}verstindnisse  und  MiBdeutungen

laut"  49  wurden.   Er  spricht  dort  von  der  gerade  gegrindeten  Sannerzer

Gemeinschaft als einer Lebensgemeinschaft,  Arbeits- und Gtitergemeinschaft
•  sowie Erziehungsgemeinschaft.

46 Zitat der Heransgeber des Bfichleins: "Gemeinsames Leben und Kinderer-

ziehung",  Arnold, Eberhard,1977,  S.1.

47  "Von  unseren  Arbeitsgemeiuschaften  bei  Schltichtern" :  Dieser  Aufsatz

erschien  in  "Das  neue  Werk  -  Der  Christ  im  Volksstaat  -  Dritter  Jahrgang"  im
Neuwerk-Verlag Schhichtern,1920/21.

48 "Wie man in Lebensgemeinschaften zusalnlnenlebt und arbeitet, warum es

so geschehen muB, und welche Hoffuung ffir die Zukunft diese Arbeit tragt. " ebenda,
S.  52.

49 ebenda,  S®  52.
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Ifebensgemeinschaft, ein Wort, das in der damaligen Zeit oft diskutiert und

vielerorts   umgesetzt   wurde   50,   meinte   das   Teilen   des   ganzen   Lchens

miteinander:  der  Afbeit  (siehe  Afbeitsgemeinschaft),  des  Besitzes  (Guter-

gemeinschaft) und der Freizeit. Die Bruderhof8emeinschaft sah den innersten

Grund ihrer Gemeinschaft in ihrem Glauben, "Eine I.ebensgemeinschaft kann

nur aus den froerschuB des  Lebens,  aus der fiberflieifenden  Gottesliebe zu

allen,  also aus Gott selbst,  geboren werden.  Sic ]cann im letzten Grunde nur

in  der  Jesusnachfolge  bestehen. "  5].  In  dieser  Grundlage  unterschieden  sie

sich von einigen anderen sozialen oder politischen Gemeinschaften thnlicher

Zielsetzung,  mit denen aber dennoch ein guter Kontake bestand. Man wollte

ddas, was man im sozialen und politischen Bereich erkannt hatte, auch in die

Tat umsetzen:  "Es ging danim, immer neue pralctische Wege zur Briderlich-

kei!,   zur klassenlosen Gesellschaft,  zur Wir[schaftsfemeinschaft und §ii£§±

gemeinschaft  zu   finden   und   so   zumindest   in   einem   engen   Kreise   das

pers6nliche Eigentum und die kapitalistische Geldabstufung zu tiberwinden. " 52

Eberhard  Amold  betont,  dad  die  Gemeinschaft  nicht ein  "ideales  Gemein-

schaftsbild  bester  Wirtschaftsformen  und  gereinigter  Humanithtsideen"   53

entwerfen  wollte  oder  sich  fur  etwas  "Fertiges",   "Heiliges"  oder  attsolut
"Neues"  54 hie|t.

50 Es entstanden in der Zeit mach den Ersten Weltkrieg viele Gemeinschaften

sozialer,   religi6ser   oder   politischer  Art,   einige   davon   schlossen   sich   in   der
Neuwerkbewegung  zusammen,  zu  der  auch  der  Bruderhof gehorte.  Eine  altere
Grindung, nit der man in Konta]ct stand,  war die Arbeitsgemeiuschaft in Woxps-
wede; auch in der Padagogik gewann die Gemeiuschaft an Bedeutung. Bin Beispiel
dafur ist die Grindung von Lebeusgemeiuschaftsschu]en unter J. Gliser, W. Reese,
F. J6der, W.  Lottig, H. Wolgast, C.  G6tze.  Allerdings lebten dort Schiler, Eltern
und Lehrer nicht in einer so umfassenden Lebensgemeiuschaft wie oben beschrieben.
Siehe dazu W.  Scheibe,  1980, S. 296.

51  ebenda,  S.  53.

52 ebenda, S. 52. Hervorhebung von der Verfasserin dieser Arbeit.

53 ebenda,  S.  52.

54 ebenda,  S.  52.
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Man wuBte, daB man sich nicht aus den "Zusammenhang des kapitalistischen

Weltwirtschaft"  55 lesen konnte, daB man selber nicht perfekt war,  ddt man

sich nicht programmatisch festlegen wollte, da alles lebendig und im Werden

begriffen war.  Die Gemeinschaft war offen und fragend zu jeder Zeit,  auch

sich immer selber wieder hinterfragend, da sic sich selber immer als in einer

Entwicklung betrachtete. Sowohl offen fur das "Wirken des Geistes" , als auch

fur Fragen, Anffagen und Kritik von Menschen innerhalb oder auBerhalb der

Gemeinschaft.

• Zum Selbstverstindnis der Bruderschaft als Arbeitsgemeinschaft:

Eberhard Amold betont in seiner Schrift "Jesus und der Zukunftsstaat",  dan

Jesus immer wieder zur Arbeit aufgerufen habe; gleichzeitig weist er darauf

hin, dat Jesus das kommende Reich Gottes mit der Arbeit auf einem Weingut,

mit der  Anlnge  anvertrauter  Gelder  und  mit  der Verwertung  aller  Talente

` vergleicht.   Amold   schreibt   dazu:    "Wenn   das   Reich   Gottes   56   dieses
'Jammertal' zu einem Freudenreich umgestalten soll, so muB es ein Reich der

Arbeit sein. Nun die Arbeit entspricht der Bestimmung des Menschengeistes.

Der  Mensch  ist  in  seinem  Urwesen  mach  zum  Schaffen  berufen.  Nun  in

gemeinsamer Afbeit innerhalb der ungetriibten Liebesgemeinschaft kann er zur
•  gesunden Lebensfreude  ge|angen"  57.

55 ebenda,  S.  52.

56 Die "Bengpredigt" und das "Reich Gottes" waren Themen, nit denen sich

Arnold auch theologisch sehr auseinandersetzte.  1982 erschien sein Buch  "Salz und
Licht - Uber die Bergpredigt" im Brendow-Verlag nit einem Vorwort von J. Molt-
mann.  Fhanz Alt gab ein Buch heraus nit den Titel "Die Revolution Gottes",  in
den er Gedanken Eberhard Amolds zusamlneuste]1te;  es erschien 1984 in Radius-
Verla8.

57 Eberhard Arnold in "Jesus und der Zukunfsstaat", zitiert nach:  Lehrplan

zur Erziehung fur's Leben, S. 3. Hervorhebung von der Verfasserin.
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Auch  fur  die Kindererziehung  hatte die  Arbeit  eine groBe Bedeutung:  Die

Kinder  wurden   selbstversfandlich  in  das   Arbeitsleben  der  Gemeinschaft

miteinbezogen.  58 Dazu gibt es den  "Lehrplan zur Erziehung fur's Leben".

Diese gemeinsame Arbeit soll anderen Menschen dienen und zur Linderung

der sozialen Not beitragen. Im Bruderhof in Sannerz (auch Neuwerkgemein-

schaft Sannerz genannt) gab es verschiedene Arbeitsgruppen: den Neuwerk-

verlag , eine eingetragene Genossenschaft nit literarischer, ktinstlerischer und

kaufminnischer    Abteilung;    eine    landwirtschaftliche    und    gatnerische

Arbeitsgruppe;  eine Kinderhilfsgruppe  (zur Hilfe fur Kriegswaisen  und zur

Auseinandersetzung  nit padagogischen Fragen) und eine Arbeitsgruppe,  die

in  engem  Austausch  nit  der  Jugendbewegung,  der  Friedensinitiative  und

anderen Bewegungen der Zeit stand. Dadurch kam es zu vielen Besuchen aus

den anderen Bewegungen auf den Bruderhof, so daB sich eine Wanderbleibe

herausbildete, die den Jugendherbergen angeschlossen war.

Erziehungsgemeinschaft

In  der  Jugendbewegung  gewann  dieses  Wort  an  Bedeutung,   da  sic  ihre

Gruppen  und  Btinde  zunehmend  als  Erziehungsgemeinschaften  verstand  59.

Aber auch in der Pidagogik fz.B. bei Peter Pctersen` wurde die Gemeinschaft
•  als  Grundlnge  der  Erziehung  besonders  wichtig.  Was  bedoutete  dies  nun

genau?  Man  ging  davon  aus,  daB  nur  in  einer  Gemeinschaft,  in  der  man

zusammen  irbeitet,   1cht,   Konflikte  und  Probleme  lost  und   sich   wieder

vers6hnen kann, gegenseitige Erziehung stattfindet. Nun so kenne der Mensch

zur Reife gelangen.  Eberhard  Amold  schreibt dazu:  "Nicht I.ehrkurse  und
• Lehrmethoden bringen die Menschen zur Reife, sondem nun Zusammenleben

als AI.beitsschule, die autonome Selbsterzichung aus den imeren selbstver-

58 vgi. Arbeitsschulbewngung.

59 siehe Scheibe,  1980,  S.  47.
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sfandlichen Bedtirfiiissen der Gemeinschaft heraus. "  60 Erziehung  wurde als

lebenslanger ProzeJ} verstanden.  Dies hatte nathhich Auswirkungen auf das

Versfandnis  von  Kindererziehung.  Es  standen  hier  nicht  mehr  "fertige"

Erwachsene   den   "unfertigen"   RIndem   gegenfiber,   sondem   man   lemte

voneinander  6].  Wichtig  ist  noch,  ddt  dieses  Gemeinschaftsleben  nicht auf

Veapflichtungen und Forderungen beruht,  sondem "vielmehr auf dem freien

urchristlichen  Geist des gemeinsamen Lebens".  62

Das Selbstverstandnis, der innere Grund und die Art des Zusammenlebens hat

sich  durch  alle  Entwicklungen  und  Krisen  hindurch  bewchrt.  Vor  diesem

Hintergrund   der   Bruderh6fe   als   I,ebens-,    Arbeits-,    Gtiter-   und   Er-

ziehungsgemeinschaft sou auch die Padagogik betrachtet werden.

Wie sin und sieht dieses Gemeinschaftsleben konkret aus? Es baut auf der Ehe
• und  Familie  als  kleinste  Einheiten  der  Gemeinschaft  auf.  Es  wird  darauf

geachtet,  dad jede Familie neben der Zeit in der Gemeinschaft auch Rtick-
zugsraum fur sich hat,  ". . . besteht doch das Geheimnis des Gemeinschaftsle-

bens in den rechten Verhaltnis zwischen Nahe und Distanz".  63 Das Frih-

stock  und  ein-  bis  zweimal   w6chentlich  das  Abendessen   finden  in  den
•  Familien statt.  Alle anderen Mchlzeiten werden gemeinschaftlich im groJ}en

Speisesaal  eingenommen.   Wthrend  dieser  Gemeinschaftsmahlzeiten  wird

entweder  etwas  vorgelesen  (wie  z.B.   Nachrichten,   Briefe  an  die  ganze

Gemeinschaft,  Bticher  in  Fortsetzungen)  oder  erzahlt  (wenn  z.B.  jemand

verreist war, berichtet er der ganzen Gemeinschaft davon). Manchmal tragen

6° Arnold,  Eberhard,  1920/21,  in  "Das neue Werk",  S.  55.  Hervorhebung

von der Verfasserin.

6] siehe dazu auch Kapitel 82:  Erziehung.

62 ebenda,  S.  53.

63 Arnold, Eberhard,  1921, Das neue Work,  S. 55.
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die Kinder etwas vor a,ieder,  Geschichten,  etc.). Wichtig ist ihnen also die

gemeinsame  Anteilnahme  sowohl  an privaten  als  auch  an politischen  und
sozialen Ereignissen.

Auch   Arbeiten   und   Feiem   ist   Gemeinschaftssache.   Alle   erwachsenen

Mitglieder arbeiten auf dem Bruderhof in Werkstatt,  Verlag,  Btiro,  Schule,

etc.  - dort wird das Gemeinschaftsleben als Arbeitsgemeinschaft pralctiziert.

Die wichtigste Grundregel ihres Zusammenlebens ist das "Offene Wort in der

Liebe" : Es darf "niemals deutlich oder versteckt gegen einen Bruder oder eine

Schwester -gegen ihre Charcktereigenschaften -geredet werden, unter keinen

Umsfanden  hinter ihrem Rticken  ...  Die einzige M691ichkeit ist die direkte

Anrede, der unmittelbare Bruderdienst an dem, gegen dessen Schwachen etwas

in  uns  aufsteigt.  Das  offene  Wort  direkter  Anrede  bringt  Vertiefung  der

Freundschaft und wird nicht tibelgenommen. " 64

Wahrend meines Besuches auf den Michaelshof konnte ich erleben, wie es ist,

wenn nicht hinter dem Rficken tiber andere geredet, sondern in Liebe direkt

niit dem anderen geredet wind. Dafur durfte die Arbeit auch mat langsamer

gehen oder ganz liegenbleiben - das Mtmenschliche ist immer wichtiger als
die Arbeit. Diese Offenheit, die hilft, kritikfThig zu werden und zur mensch-

lichen Reife zu gelangen (s. Erziehungsgemeinschaft),  hat mich oft erstaunt.

Sic ist,  so die Bruderh6fer,  der Schltissel zu echtem Frieden untereinander,

von dem ich hier etwas sptiren kormte.

Die  Arbeitsbereiche  der  Bruderhofgemeinschaft  sind  heute  folgende:   Es

besteht   ein   bruderhofeigener   Verlag    Oflug-Verlag),   Werksfatten   zur

Herstellung von qualitativ hochwertigem , handgearbeitetem Kinderspielzeug ,

64 Amold, Eberhard, zitiert mach den Informatiousblattchen der Bruderh6fe -

es ist am Ende dieser Arbeit eingeffigt (siehe Anlage).
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Spielgeraten und Geraten fur Menschen  mit Behinderungen.  65 In den USA

wird auBerdem noch teilweise I.andwirtschaft getrieben. Soziale und politische

Aktivifaten entstehen immer wieder neu und spontan.  Das eigene Bildungs-

und  Erziehungssystem  von  RInderhort  bis  Schule  nchm  und  nimmt  einen

groJ}en Raum im Leben der Gemeinschaft ein.

65 Die Idee und Herstellung des Spielzeuges und der Spielgerate erfolgt mach

den padagogischen Grundlagen der Bruderh6fe, z.B.  F6rderung der Selbsffitigkeit.
Die   Herstellung   der   Behindertengerate  erfolgt   in   enger   Zusammenarbeit   nit
Therapeuten  mach  einem  neuen  Therapiekonzept,  nit  dem  selbst  Meuschen  nit
schwersten  Behinderungen  grundlegende  und  unabhangige  Fanigkeiten  erlemen
k6men.
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GRUNDLAGEN DER BRt]DmlloFPAI]AcoGK

DIE  BRUDERHOFPAI)AGOGK  M  GEISTESGESCHICHTLICHEN
KONTEXT UND DEB P^DAGOGISCHEN AUSEINANDERSETZUNG

-ZEIT
In Teil A dieser Arbeit wurden durch Querverweise und Erfuuterungen immer

wieder Beztige zwischen der Bruderhofbewegung  und den Bewegungen der

Zeit hergestellt. Im Folgenden soll der geistesgeschichtliche Kontext der Bru-

derhofyadagogik   genauer   skizziert   und   ganz   konkrete   Verflechtungen

dargestellt und teilweise dokumentiert werden.

"Selten  ist  wohl  eine  so  groJ}e  padagogische  Bewegung  durch  die  Welt

gegangen wie seit Beginn dieses Jahrhunderts durch unser deutsches Volk, ja

in manchen Nachbarv6lkem scheint die Bewegung ebenso groJ},  werm nicht

gr6J}er zu  sein  ..."  66 schrieb  1912  der  fuhrende Reformpadagoge Berthold
•  Otto.  Diese groBe padagogische Bewegung,  bestehend  aus  vielen einzelnen

Str6mungen, RIchtungen und Bewegungen (wie z.B. Arbeitsschulbewegung,

Kunsterziehungsbewegung,  Landerziehungsheimbewegung)  ging  unter  den

Begriff "Reformpadagogische Bewegung" in die Geschichte der Padagogik

ein.   Obwohl   innerhalb   dieser  Bewegung   teilweise   sehr  unterschiedliche

• Auffassungen  vertreten  wurden,  kann  man doch  von  groJ}en  gemeinsamen

Linien spreehen.

Im Jahre 1900 erschien das Buch der Schwedin Ellen Key  "Das Jahrhundert

des  Kindes",   nit  dem  tiblicherweise  der  An fang  der  eigenthchen  Pada-

.  gogischen Bewegung 67 bezeichnet wind und dessen Titel zum Schlagwort der

66 0tto, Berthold,1912, zitiert mach Scheibe,1980,  S.1.

67 Scheibe,  1980,  S.  3.
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Zeit 68 wurde.  mt der Machtergreifung der Nationalsozialisten  1933 wurde

der Reformpadagogischen Bewegung vom Staat her das Ende versetzt.  Die

Schulen wurden entweder geschlossen oder gleichgeschaltet.  Die wenigsten

Schulen  hatten,  wie  die Bruderhofschule,  die M691ichkeit,  ihre  Arbeit  im

Ausland  weiterzufuhren.  Die  Padagogische  Refombewegung  im  engeren

Sinne kann also von  1900 bis  1933 datiert werden.

Ein wichtiger Einschnitt innerhalb dieser Zeit war der Erste Weltkrieg. Dieser

bedeutet nicht nur ffir die allgemeine geistesgeschichtliche Entwicklung eine

Zasur 69, sondem auch fur die RIchtung innerhalb der Reformpadagogischen

Bewegung.   Wurde  vor  den  Ersten  Weltkrieg  das  Individuum  und  die

Forderung seiner Freiheit und Selbstandigkeit besonders betont,  so lag nach

den  Krieg  die Betonung  mehr  auf den  Gemeinschaftsgedanken  und  der

demokratischen  Gesinnung,  ohne  dat  dabei  der  individuelle  Gesichtspunkt

eliminiert wurde. 70

Eine andere Bewegung von groJ}em EinfluB, nicht nur auf die Padagogik, war

die  Jugendbewegung.  In  Ablehnung  von  btirgerlichen  Konventionen  und

Traditionen  versuchte  die  aufbrechende  jugendliche  Generation  sich  dem

nathrlichen,  urtiimlichen I,eben zuzuwenden.  Das Erlebnis der Wanderfchrt

und der Gemeinschaft spielten  eine groJ}e Rolle.  Der  neue Lebensstil  war

schlicht,   einfach  und  urttimlich,   dies  ting   schon   bei  der  Kleidung  an.

Volkslied  und  Volkstanz  wurden  neu  belebt,  man  hatte  wieder  Freude  an
`  "Volkstum",    "Volkskultur"    und    "volksttimlicher   Bildung".    In   Zusam-

menktinften und Treffen ringt man urn ein "neues Menschsein" :  "Rein bleiben

68 Reb|e,  1989,  S.  295.

69 siehe Kapitel A1  - Aufbruchstimmung mach den Ersten Weltkrieg.

70 vgl.  Scheibe,  1980,  S.  3.
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und  reif werden",  das  ist  die  sch6nste  und  schwerste  Lebenskunst  7',  so

beschreibt Walter Flex ihr Ideal.

In  einer  spateren  Phase  verstanden  sich  die  Btinde  der  Jugendbewegung

zunehmend als "Erziehungsgemeingdeiri5chaften" 72.

Hermann  Nohl  beschrieb  den  irmeren  Zusammenhang  zwischen  Jugend-

bewegung  und  Reformpadagogischer  Bewegung  vie  folgt:   "Die  Jugend-

bewegung  ist  ...  nicht  bloJ}  darum  padagogisch  so  erregend,  weil  sic  das

grundlegende Verhaltnis aller Padagogik,  das  Verhaltnis der Generationen,
radikal verindert,  sondem  auch,  weil  sic  sich  selbst  als eine erzieherische

]][§ifi  und  die  wichtiEsten   Ftihrer  der  Dadagorischen   Bewegung  aus   ihr

stammen   [z.B.   Wyneken]   und  ihren  Geist  in  jede  padagogische  Arbeit

hineingetragen haten.  Wo heute in der Padagogik ...  ein Suchen nach den

e+nheitlichen Ideal, einer neuen Humanitat,  ein neues Verhaltnis zur Jugend

und ein neuer Stil Dadaforischer Gemeinschaft und pndagogischen Wirkens

[ist], da ist ein EinfluB der Jugendbewegung festzustellen. "  73

Eberhard   Amold,   der   durch   die   Niederlegung   und   Umsetzung   seiner

Gedanken zum Thema "Erziehung, Untericht und Schule" die Grundlagen der

Bruderhofyadagogik  gelegt  hat,   lebte  genau   zu  der   Zeit   dieser   groJ}en

Bewegungen.   Seine  Schul-  und  Studienzeit  fiel  in  die   erste  Phase  der

Reformpadagogischen   Bewegung,   der   Aufbau   der   Bruderhofschule,   die

Umsetzung  der  padagogischen  Gedanken  und  der  Austausch  nit  anderen

Bewegungen fiel in die zweite Phase (nach den Ersten Weltkrieg).

7] Flex, Walter, zitiert mach Blattner,  1968, S. 274.

72 siehe dazu auch Kapitel A3 dieser Arbeit.

73 Nohl, Hermann,  zitiert nach Scheibe,  1980,  S.  37.  Hervorhebungen von

der Verfasserin.
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Von seiner Schul- und Studienzeit an wurde Eberhard Amold sehr dureh die

Jugendbewegung gapfagt, nicht nur in padagogischer Hinsicht. Dieser EinfluB

ist heute noch auf den Bruderh6fen zu sehen und zu erleben 74.

tJber konkrete Berihrungen und Auseinandersetzungen Eberhard Amolds nit der

ersten   Phase   der   Reformpadagogischen   Bewegung   und   tiber   die   Zeit   seines

Padagogikstudiums kormten in den Archiven der Bruderh6fe auf meine Anfrage him

keineDokumente(wieBriefe,Vorlesungsmitschriften,Tagebuchaufaeichnungeno.a.)

gefunden werden. Vermutlich ging einiges davon durch die SS und Gestapo, die viele

Dokumente, Briefe,  Bficher,  etc.  bei der Hausdurchsuchung des Bruderhofes  1933

beschlagnahmten, oder beim Umzug des Bruderhofes mach Paraguay verloren.

Man kann aber davon ausgehen, dad Eberhard Amold in seiner Studienzeit (er

studierte Theologie,  Padagogik und Philosophic) interessiert Anteil nahm an

der aufbreehenden Padagogischen Bewegung und sich damit auseinandersetzte.
"Er   H3berhard   Amold]   war  aber  ein  viel  zu  belesener   und  allgemein

` interessierter Mann, bekannt nit allen Geistesstr6mungen seiner Zeit, als daB

er nicht genau Bescheid gewuJ}t hatte und sich nicht [mit allen Bewegungen]

• . .  auseinandergesetzt hatte".  75

Aus der Zeit nach der Grindung des Bruderhofes und seiner Schule im Jahre
•  1920 gibt es aber viele Dokumente, darunter viele unver6ffentlichte Briefe aus

den Archiv der Bruderh6fe, die sehr deutlich zeigen, dad sowohl die Jugend-

bewegung,  als  auch  die  "Reformpadagogische  Bewegung  ...  von  groBem

74 siehe dazu Beispiel in Teil C dieser Arbeit.

75  zitiert  aus  einem  Brief,  den  mir  Mariame Zimmermann  vom Darvell-

Bruderhof in England am 30.12.1992 als Antwort auf meine Fragen mach Eberhard
Arnold und den padagogischen Str6mungen seiner Zeit schrieb.  Sie selbst begann
1932 auf den Bruderhof als Lehrerin, nachdem sie als Padagogik-Studentin 1931 das
LandeHiehungsheim Bieberstein von Hermann Lietz kennengelernt hatte.
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Interesse fur Eberhard Amold und den Bruderhof [war] und .. . ohne Zweifel

die Bruderhofyadagogik beeinfluBt" 76 hat.

Aber auch umgekehrt brachten Eberhard Amold und seine Mitarbeiterlnnen

durch Vorrfege, Artikel,  etc.  ihr Konzept in die alstuelle Diskussion ein.  Es

folgen nun einige konkrete Beispiele fur diese Verflechtungen; sic zeigen, wie

sehr Eberhard  Amold  und der Bruderhof mitten in der Auseinandersetzung

ihrer Zeit standen:

Mit   Gustav  Wyneken   setzte   sich   Amold   in   Zusammenhang   nit  der

Jugendbewegung auseinander.  In einem Artikel 77 von  1918 (vermutlich aus

der  Zeitschrift  "Furche"  -  das  Titelblatt  fehlte,  dcher  war  es  nicht  genau

`  festzustellen)  geht es  urn das  Ftihrerideal  in  der neueren Jugendbewegung.

Amold  stellt  darin  u.a.   die  zwei  Positionen  beztiglich  der  "Ftlhrerschaft

Wynekens in der neuen Jugendbewegung"  78 dar:

So behaupte z.B. der Pfarrer H.E. Schomburg, dan "Wynekens Versuch, auf

den Wandervogel einzuwirken . . . wie das Werben urn eine Braut erscheine,

die  nicht  h6ren  will  und  nie  h6ren  werde."   79  Auch  die   "Freideutsche

Jugend"  (ein Auslaufer des  "Wandervogels")  lehne die Ftihrerschaft Gustav

Wynekens ab.  In  ihrer Zeitschrift  "Die Freideutsche Jugend"  heiBt es,  daB

76 zitiert nach einem Fax vom 2.12.1992, in den Emi-Margret Zumpe, geb.

Arnold (die alteste Tochter Eberhard und Emmy Amolds), die heute als 82-jthrige
auf  dem  Woodcrest-Bruderhof in  Amerika  lebt,  versucht,  auf  meine  Fragen  zu
Eberhard  Amold  und  seinem  geistesgeschichtlichen  und  padagogischen  Kontext
Antwort zu geben.

77  Arnold,  Eberhard,  "Das  Ftihrerideal  in der  neueren Jugendbewegung",
`   1918.

78 ebenda.

79 ebenda.
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Wynekens eisige,  frostige Kraft in der Jugend nicht ztinden"  80 k6nne,  "weil

ihr die sonnengeborene Warme fehle, die allein die Jugend begeistem kann. " 8]

Dagegen behaupte Hans Bltiher, Wyneken sei dazu geboren, Ffihrer zu sein.

Amold zeigt am Beispiel dieser zwei gegensatzlichen Positionen in bezug auf

Wyneken,   zwei   unterschiedliche   Str6mungen   in   der   "Neueren   Jugend-

bewegung"  auf. Klar analysiert er diese zwei RIchtungen:

Zur e!.ne# Rz.ch/%ng geh6re der eigentliche Wandervogel  und seine spateren

Auslaufer,   die  Freideutsche  Jugend,   die  Freischaren,   die  alrademischen
'  Vereinigungen, etc. Diese RIchtung halte die unbewuJ}te Instinkthaftigkeit und

Selbstverstandlichkeit  ihrer jugendlichen,  freien  Ilebensgestaltung  fest  mit

ihrer  Freude  am  Geffihlsmacigen,   Urwtichsigen  und  UnbewuBten.   Diese

RIchtung lehnt Wyneken ab, da er die Jugend nicht "entztinden"  kann durch

seine "eisige,  frostige Kraft".  Dazu gehort wohl auch Schomburg, der (s.o.)
• Wynekens Versuch als vergeblich bezeichnet. Die arodere "kritischere, zweck-

und  zz.edstrebe7cde  Richtung  wind  von  der  ersten  als  'Intellektualismus'  und
' Verstandeskultur' empfunden " . Vermutlich gehort Hans Bltiher der rationalen

Richtung an,  werm er Wyneken als  "zum Ftihrer geboren"  82 bezeichnet.

`  Arnold,  der  sich  meines  Erachtens  eher  der  zuerst  genannten  RIchtung

zurechnete,   bezieht  in  diesem  Artikel  keine  Stellung  zu  der  Frage  urn

Wynekens "Ftihrer-Anspruch" in der Jugendbewegung, da es in demselbigen

nicht primar  urn  dieses  Thema  geht  ("Ob  es jemals  zu  einer  anerkannten

Fthrerschaft Wynekens in der neuen Jugendbewegung kommen wird,  kann

80 ebenda.

81  ebenda-

82 ebenda.
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hier nicht entschieden  werden"  83).  Er weist  auf eine  spatere Ausgabe  der

Zeitschrift  "Furche"  hin,  in  der  "Gustav  Wynekens  Bedeutung  und  Ffih-

rerschaft  ...  gewfirdigt  werden"  84  soll.  An einer  Stelle des  Artikels  weist

Eberhard Amold aber auf einen padagogischen Verdienst Wynekens hin : "Und

Wy"ck; Jen .rat es geNIe;se;n, del  die Setostbesinn:ung  der hendgen Jugend arf

ihren ELgenwert und ouif iJure berechtigte Besonderheit zNIm fas;nn:zk5irchmenden

Ausdruck gebracht hat. "  85 An einer anderen Stelle des Artikels weist er auf

die Verbindung von Wynekens Padagogik nit der Jugendbewegung him: ''Und

Wyneken  selbst  ist ja  der  Meinung,  dal}  der  Wandervogel  und  die  freie

Schulgemeinde  [z.B.  Wickersdorf]  die  beiden  Pole  der  Jugendbewegung

darste||en. w  86

Aus unver6ffentlichten Briefen des Bruderhofarchives erfanrt man noch mehr

tiber Wyneken. Wemer Natzschka schreibt an 4. April 1922 von Dresden an

Eberhard  Amold  und  den  Bruderhof  in  Sannerz.  Er  berichtet  von  einem

Vortrag  Wynekens,   den  er  besucht  hat.   Enttauscht  auJ3ert  er  sich  fiber

Wyneken,  von dem er geh6rt hatte,  dal}  er ein  Ftihrer  sei,  der die Jugend

mitreiBe. In dem Brief heiJ}t es:  "Lautlos wurde er [Wyneken] empfangen und

unter einigem schwachen IIandeklatschen verschwand er vom Rednerpult auf

der  Btihne  ...".  An  einer  spateren  Stelle des  Briefes  heiJ}t  es  nach  einem

Bericht tiber den Vortrag Wynekens: "Das ist nach meiner Ansicht keine Idee,

nit der  man  auch  nur  eine Jugendgeneration  fesseln  und  zusammenhalten

kann ...   Eben   gar  keine  RIarheit,   keine  Ganzheit,   keine  Polaritat,   die

zwingend auf ihm lastet und ihn verpflichtet . .. Und nun die Jugend, die da

sal}!  Wie hilflos!  Es war eine erbarmungswtirdige Versammlung. "

83 ebenda.

84 ebenda.

85 Hervorhebung von der Verfasserin.

86 ebenda. Hervorhebung von der Verfasserin.
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Auch mit der Jugendbewegung setzte man sich auf den Bruderhof immer

wieder auseinander. W. Natzschka bittet in den o.g. Brief die Sannerzer urn

Stellungnchme zu seiner Beobachtung der Jugendbewegung:  " . . . ich habe den

Eindruck,  als  ob  die Jugendbewegung,  soweit  sic die idealistischen  Kreise

umfatt,  stirbt.  Von  der  Romantik,  vom  Befreiungskampf urn  die Seele  in

Schule und  Eltemhaus  kam  die Jugend  von vor 2-3  Jahren  zum Tatwillen

(Jugendringe).  Heute flackert das  ab und die idealistische   Jugend  steht  da

ohne Idee. "

Am 25.2.1924 schreibt Georg Barth aus Breslau an Eberhard Amold: " . . . Vor

einiger Zeit waren Dr. G. Wyneken und Dr. F. RIatt hier. Wyneken sprach

tiber  1) Glauben wir ncoh an eine Jugendbewegung?  was er bejchte,  2) der

deutsche Gedanke in der Erziehung,  und 3) Kultur und Sozialismus  ... RIatt

hielt einen Vortrag fiber den werdenden Mittelstand. "

Diese Ausztige machen deutlich, wie sehr E.  Amold und der Bruderhof die

alctuellen Entwicklungen ihrer Zeit bewuBt mitverfolgten und nit Anderen am

Suchen, Fragen und RIngen urn richtige Einschatzungen und eigene Positionen

Waren.

Ob E.  Amold Wyneken pers6nlich kennenlemte,  konnte ich nicht erfchren.

Aber eire der Lehrerinnen vom Sannerz-Bruderhof (Armemarie Zimmermann)

lemte  Wyneken  kermen.  In  ihrem  Brief vom  30.12.1992  (in  den  sic  mir

meine  Fragen  beantwortete)  schreibt  sic:  "Auch  Gustav  Wyneken  bin  ich

begegnet und seinen sehr auf Idealismus begrindeten Reformversuchen. Wie

welt ein direkter Kontakt, etwa durch Briefe zwischen Eberhard und diesen

Reformpadagogen bestand,  karm ich leider nicht sagen.  Ich  weiB aber,  daB

Eberhard Amold Paul Oestreich und F.W. Fr6bel sehr schatzte und auch

gewisse padagogische Ansichten von Rudolf Steiner (siehe Waldorfschule)
teilte, aber nicht seine religi6s-philosophischen! "
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In  den  gleichen  Brief  berichtet  sic  auch  tiber  das  von  Hermann  Lietz

gegrindete Landerziehungshein Bieberstein, das Hardy Amold a3berhard
und  Emmy  Amolds  Sohn)  von  1928  bis  1930  besuchte  87:   "Ich  habe  als

junge   Padagogikstudentin    1931   dieses   Heim   aus   eigener   Anschauung

kennengelemt und war sehr beeindruckt von der ' gancheitHchen Erziehung '

geistiger und praledscher Ausbildung (ein Begriff, der sich damals nur langsam

in Deutschland durchsetzte). "

Warum wanlten Amolds und der Bruderhof gerade das I.anderziehungsheim

Bieberstein fur Hardy?

Da  das  Landerziehungsheim  Bieberstein  "ebenso  wie  E.  Amold  und  die

Bruderhofbewegung  selbst stark von der Jugendbewegung  beeinfluBt war" ,

so   Emi-Magret   Zumpe   (geb.   Amold)   in   einem   Fax   vom   2.12.1992.

.  AUBerdem,  so erfuhr ich auf den Michaelshof, stimmte es in vielem nit den

padagogischen Grundlagen der Bruderhofschule tiberein (z. B. im Grundgedan-
ken der ganzheitHchen Erziehung).

87 Karl Heim, der bekannte Ttibinger Theologe, den nit E. Amold und den
Bruderhof eine Freundschaft verband, erm691ichte dies durch finanzielle Hilfen.
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Aus der Korrespondenz des Bruderhofes nit der Hermann Lietz-Schule SchloJ}

Bieberstein:

Oberleitung       Dr. A/O

Hermann  I-ietz-Schule
SchloB  Bieberstein/Rh6n

2.   April   1932.

Frau  Gertrud  HUssy,
Bruderhof ,   Post  Neuhof .

Sehr  geehrte  Frau  Htissy!
Ihren  Brief  vom  29.  Marz  babe  ich  erhalten.  Sie  fragen  nich,

Vie  sich  unsere  vorgesetzte  Beh6rde  tiber  die  Zulassung  von
Kindergartnerinnen  verhalt.   Die  Anstellung  solcher  kormt  nur  ftLr
Gebesee  in  Frage.  Wir  batten  den  gleichen  Fall  bereits  vor  zvei
rahren  nit  den  dortigen  P.S.K.   durchzukampfen.  Man  wollte  uns
nicht  gestatten,  dab  eine  als  Kindergartnerin  angestellte
Erzieherin  die  ganz  Kleinen  unterrichtete.  Wir  Bind  damals  nicint
damit  durchgekommen  und  muBten  diese  wieder  abbauen.   Die  Beh6rden
k6nnen  sich  darauf  sttitzen,  daB  bei  Privatschulen  far  die
Lehrkrafte  die  gleiche  Vorbildung  verlangt  wird,  Vie  die  der
entsprechenden  6ffentlichen  Schulen.  Wenn  die  Beh6rden
gelegentlich  hiervon  abgehen,  geschieht  das  lediglich  mach  freiem
Ermessen.   Sie  haben  in  den  letzten  Tabren  haufig  davon  Ausnahnen
gemacht,  well  tiberall  Mangel  an  Lehrkraften  herrschte.  Seitdem
jedoch  ein  solcher  tJberfluB  an  Assessoren  und  Volksschullehrern
beiderlei  Geschlechtes  ist,  sind  sie  in  den
Einstellungsgenehmigungen  sehr  schwierig.   Sie  vollen  uns  jetzt
selbst  bayerische  Stud. -Assessoren  nicht  mehr  genehnigen.

Ihre  Bemerkungen  tiber  H.H.Arnold  sind  mir  sehr  wertvoll.   Ich
m6chte  hoffen,  daB  er  auch  unterrichtlich  bier  noch  hereinkormt,
obwohl  er  sicher  sehr  viel  nachzuholen  haben  wird.

Ich  verbleibe      Ihr  ergebenster
Dr.   Andreesen.
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1920 erwahnt E. Amold in einem Brief, dat er Friedrich Wilhein Foerster

als  mtarbeiter  fur  die  Zeitschrift  "Das  Neue Werk",  dessen  Herausgeber

Amold seit  1920 war, zu gewinnen suche.  Er sch in Foerster eire Bereiche-

rung  fur  den  Verlag.  Es  gab  einen  Briefwechsel  nit  Foerster  und  1921

ver6ffentlichte   die   Zeitschrift   "Das   Neue   Werk",   eine   Nummer,   die

vollstandig Fr.W. Foerster gewidmet war:

©o8,    ncu.c-'sO`„f

@tn   ®tenft   om   asci'D€nbi'n   Oemii8ge.q€bpii  eon

@b¢rbarD   errnljlD   IillD   ®€!mt®   ©dyilltD€is  '
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. Auch ist im folgenden Buch von Foerster ein Aufsatz Eberhard Amolds zu

fmden:

Seitdem verband den Bruderhof mit Foerster eine freundschaftliche Beziehung.

1936 besuchten ihn zwei Bruderh6fer in Paris, urn ihm zu berichten, was mit

Amolds  Arbeit  und  dem  Bruderhof geschehen  war.  Einige  Kinder  kamen

darauthin  von  Paris  in  die  Schule  des  Alm-Bruderhofes  in  Liechtenstein.

Fr.W.  Foerster  brachte  den  Bruderhof mit Emigranten-Btiros  und  Kinder-

heimen in Kontakt.
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Bin grundlegender  Vortrag  fiber  "Erziehungsaufgaben der neuen Schule"

von  Wilhelm  Stein  wurde   1920  vom  Neuwerk-Verlag   (E.   Amold   war

Mitarbeiter  in  diesem  Verlag)  gedruckt.   Stein  fordert  dort  ganzheitliche

Erziehung in der Schule, die standesunabhangig sein  soll.  Gemeinschaft und

Charaktererziehung sind fur ihn wichtige Grundlagen. Sein Konzept ist annlich

dem der Bruderhofschule.

Es folgen nun zwei Beispiele fur padagogische Zeitschriften aus dem Archiv

der Bruderh6fe, in denen Artikel von Eberhard Armold abgedruckt wurden:
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Tagungen und Vortrige hatten ffir den Austausch und die Auseinandersetzung

auch eine groBe Bedeutung.  Erich Mohr,  ein guter Freund des Bruderhofes

Iud E. Amold und seine Mitarbeiter zur Berliner Schulreformertagung vom

4.-6.10.1926 ein.

In einem Brief vom 3.  Juli  1926 an Erich Mohr berichtet Eberhard Amold

von einer Tagung in Sannerz 88,  die er plant. Das interessante Thema lautet:

`'Die  Sannerzer  Kindergemeinde  und  Erziehungsgemeinschaft  im

Vergleich zu anderen Landerziehungsheimen und hternaten. "

Zum Vergleich sollten folgende Schulen herangezogen werden:

1.    Freie schulgemeinde wickersdorf (Wyneken)

2.    Hamburger J6de-Schule a.ebensgemeinschaftsschule)

3.    Hermann Lietz-Schule schloB Bieberstein

4.    Odenwaldschule (Geheeb)

88 In Samerz befand sick der erste Bruderhof.
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Eberhard Amolds Vorbflder aus der Geschichte der P5dagogik

Sehr verbunden fuhlte sich Eberhard Amold den Gedanken von Pestalozzi und

Fr6bel.  Dies ist an vielen Stellen seiner padagogischen Schriften und Reden

deutlich zu erkennen - auch in den Grundlagen der heutigen Bruderhofschule
89.  Eberhard  Amold  selbst  schrieb  dani in einem Brief vom 20.07.1932 an

Frau Prof. Wachter, die Leiterin der Fr6bel-Schule im Keilhau (einem damals

weit bekannten , von Fr6bel gegrtindeten Landerziehungsheim) :

Eberhard  ^mold    Eriefe  an  Frau  Prof.W-acht.er,  Reiltiau.  20.Jull  1932

~,~

Ice  winschte  voa  Her8en,  Sic  waren  after  i]nter  uns,  un  =u

ten,  mlt  t^rolcher  I-1eba  und  Z=hrfurcht  vlr  vow  Prledrlch  Fr8bel8

n8v®rk  tmd  der  fr`ichtbaren  Arbelt  lhreB  voters  und  GroBv&ter8

denken,  vie  eehr  vlr  nit  der  lrLnergten  Llrile  nit  der  GrQnd`]ng  der
b®lecheri  Arbelt  aberelB8tlmen.  D®r  UnterBchled  llegt  n`Lr  dLaLEin,

vtr hl®r  &tLf  a.a BrBderh®f  ln  Bvangellqon  .e8u Chrl.tl,  in  dler
llgen  eeaclnschaft  dier ®rstco  Chrlgten  md  in  a.z> co€teege]rech-

or®1t  tind  in  den  Gott®sfrleden  deEi  nolche8  Cotte.  dl.  eln€1ge
llche  Eatfaltung  dller  der  Gedanken  eehen,  die  PeBtalo3=1.  Probel,.

89 In den folgenden Kapiteln a3ruderhofyadagogik) wird durch FUBnoten auf

solche Stellen besonders hingewiesen,
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B&rop  und  tLBd®se  beelnflu8t  haben.  De  at]ch  eeln  grgroBvlt®r

Rdbgauer  etoer  der  Cretan  mtarbeltier  P®staloaal.  vat,  eo  keBnte
lch  zu®1£®llo.  utt  lhnen  und  Ihren  llebea  Soho  tohiold ®1ae
8chr  vl®l  be®®er®  g.chllche  V®rgtandlgung  £ind®n,  u.  a.  j®t2t

den An.drln h.t.
Dean.lb  bl€t®n vtr noch  elnml  aa Scblut  dl®ae®  Brl€fo..  due  S1.

tm€ .tmdl A®nemarle  bier  bestlchen  odcr  daB  lc,b  2u  Ihoea  fthmn  thr£.

In  `ror.agllcher  Hochachtung

ganz  er9ein8t

EberA=od4

9091

90 Unver6ffentlichter Brief Eberhard Amolds von 20.07.1932 aus den Archiv

der Bruderh6fe im Spring Valley Bruderhof.

9t Die Frau des im Brief erwannten Reinhold Wachter kormte ich bei meinem

Besuch  auf  den  Michaelshof  kennenlemen.   Von  ihr  konnte  ich  viel  tiber  die
Padagogik  Fr6bels  erfahren,   u.a.   daB  Fr6bel   ihrer  Meinung  nach  von  vielen
Professoren und Autoren nicht vollstandig und richtig verstanden wurde und wird.
Erika  Hoffroann,   die  im  Pestalozzi-Fr6bel-Haus  in  Berlin  lehrte  und  die  erste
Kleinkind-Professur  in  Jena  besaB,  sei  die  beste  Fr6bel-Kennerin,   so  Amelene
Wachter.  Erika Hoffroann halte, heute 90-jthrig, immer noch Vortrage tiber Fr6bel
und seine Padagogik.
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Auch  in  der  Rede  zur  Verlobung  92  seines  Sohnes  Heini  mit  Annemarie

Wachter 93  (die in den Brief erwante Tochter von Hemi und Frau Prof.

Wachter und damit eine Verwandte von Fr6bel - die Schule blieb namlich seit

Fr6bel in Familienhand) im Januar 1935 bringt Eberhard Amold seine innere

Verbundenheit mit Frfebel,  die durch diese Verlobung noch vertieft wurde,

und Pestalozzi (vertieft durch Amolds GroBvater Ramsauer, der ja einer der

ersten Mitarbeiter Pestalozzis war) zum Ausdruck.

92  Leider  war  diese  Rede  in  schriftlicher  Form nicht in den  Archiven zu

finden.

93  Amemarie   Amold,   geb.   Wachter,   schildert  ihren   interessanten  und

aufschluBreichen Lebeusweg in Briefen und Tagebuchaufzeichnungen, die unter den
Titel   "From  Youth-Movement  to  Bruderhof"   1986  ver6ffentlicht  wurden.   Die
deutsche Ausgabe  "Von der Jugendbewegung zum Bruderhof"  wird in einiger Zeit
erscheinen.  Sie stand mir als noch nicht druckfertiges Manuskript zur Verffigung.
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Grundlagen der Bruderhofpadagogik

Oin]eitung zu Kapitel 8 2, 8 3 und 84)

"Erziehung und Unterricht stellen Grundbegriffe der Padagogik dar. "  94 In

engem Zusammenhang damit steht die Schule als institutionalisierte Form des

Unterrichts.

Daher soll die Padagogik der Bruderh6fe anhand dieser drei Aspekte entfaltet

werden.

In  der Darstellung  beziehe ich  mich dabei zum  gr6J}ten  Teil auf Eberhard

Amold,  der  durch  die  Niederlegung  und  Umsetzung  seiner  Gedanken  zu

diesem Thema die Grundlagen der Bruderhofyadagogik gelegt hat,  die auch
`  heute noch auf den Bruderh6fen richtungsweisend und mal}gebend sind. Seine

Ausffihrungen  standen  mir teilweise  zusammengestellt  und  gedruckt  95  und

teilweise original in Form von Artikeln aus Zeitschriften und Btichem (aus der

Zeit zwischen 1920 und 1935) und unver6ffentlichten Briefen aus dem Archiv

der Bruderh6fe zur Verfugung.

Bei  der  Darstellung  wird  durch  Anmerkungen  immer  wieder  auf Parallelen  und

Unterschiede in den in diesem Kapitel @1) dargestellten Str6mungen und Padagogen

hingewiesen.

94 Hinz, P6ppel, Rekus,  1993.

95 In dem Btichlein "Gemeiusames Leben und Kindererziehung" wurden die

wichtigsten Gedanken E.  Arnolds zu  diesem Thema  aus  Vortragen,  Artikeln und
Briefen zusammengestellt und 1977 vom bruderhofeigenen Verlag herausgegeben.
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Grundlegend fur Amolds Verstindnis von Erziehung ist das Bild des Kindes

(Anthropologie des Kindes) , das tief in seiner Glaubenshaltung verwurzelt ist.

Dieser Glaube geht von der Realitat des Gottes der Bibel aus. Das beinhaltet

den  Glauben  an  Gottes   "emeuemden  Geist,  der  in  der  Menschheit  und

besonders in den Kindem am Werk ist. " 96 "Unsere Erziehungsarbeit beruht

auf dem Glauben, dat der lebendige Christus in einem Jeden von innen her

alle guten Entschlfisse und Krifte hervorrufen will. "  97

Wird diese Pfamisse aus den Verstindnis bzw.  der Wertung der Bruderhof-

padagogik  herausgenommen,  karm  man  ihr  nicht  gerecht  werden  und  sic
miBverstehen. Daler sei hier besonders auf das Kapitel "Glaubensgrundlagen

der Bruderh6fe" verwiesen.

Anthropologie des Kindes

(Das Bild des Kindes, die Bedeutung des Kindes und die Einstellung zum Kind

in der Bruderhofgemeinschaft) :

"Von den Kindem karm man leben lemen und selig werden. "  Goethe 98

Dieses  Zitat stellte die Bruderhofgemeinschaft an  den  An fang  einer Ver6f-

fentlichung tiber ihre Arbeit mit Kindem,  denn es drickt ihre Haltung den

Kindem gegentiber aus: Eire Haltung, die gepragt ist von der Ehrfurcht vor

96 Eirfuhrung in das neue Curriculum,  1957, vom Curriculum-Komitee der

Bruderhofschule in Primavera, Paraguay.

97 E. Arnold,  1934,  in "Die Kindergemeinde des Alm-Bruderhofs und ihre

Erziehung".

98  "Pflug"  (Sondernummer),  S.5.
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dem Kind und der Erkenntnis, daB die Erwachsenen sehr viel von den Kindem

lemen mtissen 99.

Eberhard Amold wies in seinen  Reden und Schriften immer wieder auf die

Verwurzelung  aller  seiner Aussagen  zu diesem  Thema in den Worten Jesu

tiber Kinder hin. Er schreibt:  "Dcher mchnt Jesus: Achtet nichts h6her als das

Kind;   1iebt  nichts   tiefer  als  den  kindlichen  Geist!   Verlangt  nach  nichts

anderem,  als daJ} ihr ebenso werdet wie die Kinder!  Seht euch vor,  dot ihr

niemals ein  Kind gering  schatzt."  loo  lot  Auch wies  Amold  darauf hin,  dal}
"in einem Hause, welches der Gemeinschaft untereinander client, die Kinder

den ersten Platz haben mtissen. "  102

Aus vielen Berichten,  Briefen und Gesprachen von und mit Menschen tiber

Bruderhofgemeinschaften geht hervor,  dat dies eingel6st wurde.  Das Leben
` der Kinder  stand von ihrer Grindungszeit an im Zentrum ihres Lebens  t°3.

Bei meinem Besuch auf dem Bruderhof konnte ich mich davon tiberzeugen,

dat dies auch heute noch so ist.  104

99 Bruderhoflieft Nr.2,  S.  8.

loo Arnold,  1977,  S.  32.

101 W. Stem, Psychologe aus der Richtung J. Piagets, sagt dazu:  "Ein Kind

ist  heilig.   Es   ist  eine  Stinde,   ein  Kind  zu  verletzen."   Zitiert  nach   "Von  der
Jugendbewegung zum Bruderhof" , S. 26.

1°2 Amold,  1977,  S.  32.

1°3  "Pflug"  (Sondemummer) S.  36.

L°4  Beispie|  "Pippi  Langstrumpf  beim  Mittagessen",  siehe  Teil  C  dieser

Arbeit.
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Das  Kind  hat  -  so  Eberhard  Amold  -  einen  ganz  eigenen  Wert;  es  ist in

vielem Vorbild fur die Erwachsenen. Er sieht die Kinder nicht als "Miniatur-

erwachsene" , wie es im 19. und begirmenden 20. Jahrhundert noch weitgehend

geschah,  sondem als eigene Pers6nlichkeit.  ]°5 Diese Sichtweise fmden wir
schon bei Fr6bel und Pestalozzi, deren Gedanken von den Reforinpadagogen

aufgenommen wurden. Diese gaben damit dem hind eine neue Stellung. Als

Beispiel sei hier Ellen Key genannt,  die wie Amold das Kind als Gesch6pf

Gottes  sah  und  in deren  damals  revolutionarer  Sicht vom Kind  "eine  tiefe

religiose Auffassung zum Ausdruck"  ]°6 kommt.

Sowohl in geistlicher ("So ist es das Kind, das uns zum Evangelium fuhrt. ") 107

als auch in allgemein menschlicher Hinsicht ("So sind wir im Zusammenleben

mit unseren Kindem oft nicht die Gebenden, sondem die Empfangenden, nicht

die Ftihrenden,  sondem die Gefuhrten".) 108 ist das Kind ein Gegentiber von

und mit den man gemeinsam lent. Die Bruderh6fe bezeichnen sich auch als
"Erziehungsgemeinschaften".   log Dieses  Wort  war  in  der  Jugendbewegung

sehr wichtig geworden und bezeichnete eine Gemeinschaft,  die sich  gegen-

seitige  Erziehung zur Aufgabe gemacht hatte.  Alle erziehen  sich innerhalb

einer Gemeinschaft,  weil  "es im Wesen der Erziehung liegt,  dal} sic sich in

der  Gemeinschaft  entfaltet,  dat  sie  Gemeinschaften  begrindet"  Ilo.  In den

Bruderh6fen hat die "Erziehungsgemeinschaft" auBerdem noch eine Bedeutung

L°5 siehe dazu Fr6bel:  "Jeder Mensch schon als Kind soll als ein notwendiges

wesentliches   Glied  der  Meuschheit  anerkannt"   werden.   Zitiert  mach   "Von  der
Jugendbewegung zum Bruderhof" ,  S. 26.

1°6 Scheibe, S.  58.

1°7 Arnold,1977,  S.13.

108  Mpflug"  (Sondemuminer),  S.  6.

]°9 siehe dazu auch Kapitel A3, Stichwort "Erziehungsgemeiuschaft".

Ilo Scheibe, S.  47.
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in religi6ser Sicht:  dan alle Mitglieder bei Gott in die Schule gehen mtissen

und damit  sowohl  hinder als  auch Erwachsene  Lemende  sind.  []t.  Dieser

ProzeB  sei niemals beendet.

Der Zeit der Kindheit wird ein hoher Wert beigemessen und man wollte auf

keinen  Fall  so  schnell  wie  m6glich  kleine  Erwachsene  aus  den  Kindem

machen, sondem es liegt den Bruderh6fen sehr daran, dat die Kinder bis ins

hchere  Schulalter  eine  gewisse  Kindlichkeit  behalten  112.  In  diesem  echt
"Kindhaften'' , so Amold, offenbare sich das den Menschen Wesensgemate -

namlich "das glaubige Vertrauen, die staunende Ehrfurcht und die selbstver-

8essene Hingabew  li3.

Das  Kind  ist  keine   "tabula   rasa"   (wie  es   im   19.   Jchrhundert   weithin

angenommen wurde),  sondem ein Individuum, in den schon vieles angelegt

ist.  Diese  Einzigartigkeit  (Individualifat)  eines jeden  Kindes  hat  wichtige

Konsequenzen fur die Erziehung  ]L4. Amold betont, dat im Kinde die guten

Krifte angelegt  sind  und  diese  nur  geweckt  werden  mtissen  ("Alle  besten

Krafte warten in den Kindem auf ihr Wachwerden. ")  ][5.  Die bestimmenste

Kraft im Kinde ist das Gute und Echte; auf diese Kraft,  so Amold, solle der

Erzieher vertrauen.

Das Gute im RInd versteht Amold als den  in das Kind  gelegten  Gedanken

Gottes.  Der kindliche Geist sei dem Kind von der Sch6pfung her gegeben -

nach diesem solle die ganze Gemeinschaft streben. Daher,  so Amold, liegen

lil Lehxplan fur's Leben,  S.3.

t]2 Aus den Video "Leben in Gemeiuschaft",  in den die Gemeiuschaft sich

vorstellt.

113 Amo|d,  1977,  S.  5.

114 siehe Kapitel A 2.2.

115 Arno|d,  1977,  S,  2.
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die Werte, urn die Erwachsenen erst wieder kinpfen mtissen, fast unberihrt

in den BewuBtsein des kleinen Kindes.  116

Das  Kind  wird  allerdings  richt ffir  absolut  gut  gehalten,  wie  es  z.B.  von

Rousseau vertreten wurde. Amold weist immer wieder realistisch darauf hin,

daB auch das Zerstorerische, Unwahre, Lieblose, Egoistische als Erbmasse in

den Kjnde angelegt  sei,  sich jedoch noch nicht im BewuBtsein des  Kindes

befinde.  Daher,  so  Amold,  k6nne  man  auch  von  der  Harmlosigkeit  und

Arglosigkeit  t]7  des  Kindes  sprechen.  Als  das  Ende  der  Kindheit defmiert

Amold  den  Zeitpunkt,   an  dem  das  Ffind  zum  ersten  Mat  bewuJ}t  diese
''negativen Triebe"  in die Tat umgesetzt hat' 118.

Gleichzeitig  weist  er  aber  den  Erzieher  auf die Unm6glichkeit him,  diesen

Moment  zu  erkennen  t]9.  Dies  hat wiederum  entscheidende  Konsequenzen

fur  die  Erziehung  ]2°.   Vertrauen  statt  hfiBtrauen  den  Kind  gegenfiber  -

Glaube  an   das   Gute  im  Kind  sind  entscheidende  Konsequenzen   dieser

Anthropologie des Kindes fur die Erziehung.

[t6 Amold,  1934, in einem unver6ffentlichten Brief.

][7  "Wir sprechen daher nit Reeht von der Harmlosigkeit und Arglosigkeit

des Kindes, was beinahe dasselbe ist wie Stindlosigkeit" Amold,  1977,  S.8.

118 Amo|d,  1977,  S.9 f.

119 Arnold,  1977,  S.  43  f.

120 siehe Kapitel Erziehung.
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Was heiot ERZIEHUNG in der Padagogik der Bmderh6fe?

"Unsere Erziehung geht also von den Vertrauen auf das Gute und Echte aus,

das   neben   anderen   nberaus   gefihrlichen   Machten   in   den  Kinde  eine

bestimmende und gewaltige Kraft enffaltet. "  L2L

Erziehung  bedeutet  demnach  fur  die Bruderh6fe  die  "Erwerfung"  t22  und

Sfarkung all der positiven, aufbauenden, vertrauenden, echt kindlichen Krifte

und Eigenschaften. Wie im Kapitel Anthropologie schon deutlich wurde,  ist

dies ein Ansatz,  der vom Kind ausgeht,  d.h.  der dem Kind nicht von auJ}en

etwas  aufzwingt oder  es  in  irgendeiner  Weise  von  auBen  indem  m6chte,

sondem  der  das  Imere  des  RIndes  saint  allen  guten  Anlagen  so  stirken

m6chte, dan es selber gegen alle zerst6rerischen und entwicklungshemmenden

Krifte  angehen  kann.  Aus  den  Glauben  an  das  Wirken  Gottes  in jedem

Menschen wird die Autonomie des Kindes vertreten.  Erziehung soll also zur

Selbsterziehung  und  Selbstbestimmung  des  Menschen  fuhren.  "Win  wollen

vielmehr Autonomie als Erweckung des Kindes durch den Geist, als Ftihrung

zur Berufung des Menschen, als innere Selbstbestimmung durch das imere

Licht, als fampferische Herrschaft des guten Geistes fiber alle besseren und

Schleehteren  Triebe. w  123  i24

121  Amo|d,1977,  S.11.

122 "Erzichung ist uns Erweckung fur das allein Wesentliche und Letzte,  das

im tiefsten Herzen lebendig wird. " Amold,1977,  S.12.

]23 Arno|d,  1977,  S.  47. Hervorhebung von der Verfasserin.

]24 An dieser Stelle gcht Arnold im religi6sen Sine weiter als Pesta]ozzi (bei

dem der  Mensch  ganz  allein diesen inneren Kanpf gegen  das  "Trict>haft -  86se"
ausfechten muJ}),    indem er von  den realen Wirken des  Geistes  Gottes  in diesem
Kampf ausgcht.
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Immer   wieder   spricht   Amold   von   Erziehung   als   vertrauender   und

erweckender Ftihning, die auf der Liebe und den Vertrauen zum Kind

basiert und das Kind auf dem Weg zur Selbstindigkeit begleitet. Der Erzieher

soll den hind beiseite stehen im Vertrauen darauf, daB das Kind selbst den

Kampf bestehen wird. Es geht nicht darum,  "das Kind von auBen her zurecht

zu  schlagen"   L25,  sondem  darum  mit  den  Kind  zusammen  zu  kinpfen,

indem  der  Erzieher  das  Vertrauen  hat,  dal}  "so  aus  den  kindlichen  Geist

heraus der Sieg des Guten unter das weniger Gute zuerst ganz unbewuBt und

dann immer bewuBter betrieben wird. "  126

Dcher werden alle manipulierenden, von auBen einwirkenden Matnalmen des

Erziehens  verworfen.   Das  gilt  sowohl  fur  das  Belohnen  normgerechten

Verhaltens,  da  dies  zu  einer  fremdbestimmten  Verhaltensdetermination  ]27

fuhrt, als auch fiir k6Iperliche Ztichtigung, die Amold als "Bankrotterklinng

der Erziehung"  [28 bezeichnet,  als  auch  fur die Suggestion,  die  "in Predigt

und  Padagogik  weit  verbreitet"   129  den  eigenen  Willen  auf  den  Willen

anderer tibertragt, " so dat ein Gemtitsanstrom von den einen auf den anderen

ausgeht. w  i3o

Diese Methoden helfen den Kind nicht zur inneren Selbstandigkeit, da sie das

find unfrei machen durch auBere Einwirkungen.

125  Arno|d,  1977,  S.  10.

126 Arno|d,  1977,  S.  46.

L27 siehe dazu auch Fr6bel:  "Wenn ein Kind wegen der Belohnung arbeitet,

darn arbeitet es, urn in den Augen anderer gut dazustchen, anstatt das zu tun, was es
selbst  ffir  gut  und  richtig  halt."   Zitiert  nach:   "Von  der  Jugendbewegung  zum
Bruderhof",  S.  28.

128 Amo|d,  1977,  S.  45.

129 Arno|d,  1977,  S.  47.

130 Arno|d,  1977,  S.  47.
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Die "Autoricat des Erziehens kann nicht darin bestehen, daB die Erzieher ihren

eigenen Willen nit Gewalt auf das Kind einwirken lassen, ohne in dem Kind

die rechte Einsicht und die innere EntschluJ}fthigkeit fur das Gute anzuregen

und zu weeken. w  131

Ganz wichtig ist Amold, daB das Kind nicht seelisch abhingig wird vom Er-

wachsenen.  "Ihr habt das rind gering geachtet,  ihr habt keine Ehrfurcht vor

dem kindlichen Wesen gehabt,  sobald ihr es zu eurem  seelischen  Eigentum

machten  wo||tet. »  132

Die Einsicht,  ddt der Erzieher  nicht fanig  ist,  den  Zeitpunke zu erkennen,

.  warn  sich  Ofn hind bewuJ}t ffir  eine schleehte Handlungsweise entscheidet,

(siehe Kapitel 2.1) muJ}, so Amold, in der Erziehung zu der Verwerfung einer

weiteren haufig anzutreffenden Methode fuhren, die "das Kind bei schleehten

Handlungen ertappen und vergewaltigen wollte. "  133 Diese Methode bewirke

namlich genau das  Gegenteil dessen,  was  sich  die Bruderhoferziehung  zum

. Ziel  gesetzt  hat.  Amold  kritisiert  sic  heftig:   statt  das  Kind  zu  stirken,

schwache diese, der Bruderhoferziehung widerspreehende Methode das Kind

durch  MiBtrauen und das Einreden  schlechter Absichten.  Diese  "kinstliche

BewuBtmachung der b6sen Triebe"  ]34, fuhrt Amold weiter aus, k6nne nicht

der  lebendige  Weg  sein,  den  die  Erziehungsgemeinschaft  des  Bruderhofs

.  gehen will.

L3L E.  Arnold in:  "Hdagogische Warte. Zeitschrift fur Erziehung und

Unterricht, Lehrerfortbildung und Schulpolitik. " Heft 16, August  1932,  S.  690.

132 Amo|d,  1977,  S.  32.

133 Arno|d,  1977,  S.  43.

134 Amo|d,  1977,  S.  44.
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Fin solcher Versuch verderbe das Seelenleben des Kindes, weil es ihm brutal

den  b6sen  Willen  aufzwinge.  Dies  sei  ein  "moralischer  Gewaltalct"  t35.  an

einem  "durchaus  ungeeigneten  Objekt".   t36  Es  ist  hundert  gegen  eins  zu

setzen, daB das Kind bei weitem nicht so bewuBt das Schleehte getan hat, wie

es der an die base Entscheidung gew6hnte Erwachsene annimmt. "  137

Der Fehler liegt also schon an der "ausgewachsenen Schlechtigkeit des b6sen

Willens"  138 der Erwachsenen  und nicht beim Kind.  Dcher setzt die Bruder-

hofyadagogik anders an. Sic ist getragen von dem Vertrauen auf das Gute im

Kind.   "Die ganze Erziehung des Bruderhofs ist also von dem Vertrauen zum

Kinde  getragen  und  will,  soweit  das  m6glich  ist,  alle  diejenigen  Strafen

vermeiden,  welche an Stelle des Vertrauens in Angst und Schrecken setzen
•  k6nnten."  139 Im faglichen Umgang wirkt sich das darn aus als Achtung und

Ehrfurcht vor den Kind. Diese Atmosphare ist eire Sch6pferische, d.h. an ihr

kann sich dann all das im Kind Angelegte (wie z.B. Ver[rauen, Liebe, soziales

Mitempfinden) frei entfalten.

` Wie und wo findet diese Erziehung statt?

Eine solche Erziehung muB in Gemeinschaft geschehen. Nicht die Eltem und

Lehrer allein sollen die Erziehenden  sein,  sondem der gesamte Lebenskreis

soll als erzieherisches Beispiel glticklichen I+ebens auf das Kind einwirken.

135  Amo|d,  1977,  S.  44.

136 Arno|d,  1977,  S.  44.

137 Auch bier gibt es eine Parallele zu I+6bel. In "Die Menschenerziehung" ,

S. 75,  spricht  er  genau  wie  Arnold  davon,  dat  es  sich  schwer  racht,  wenn  der
Erwachsene den, was das Kind tut, immer "eine b6se, schlechte, wenigsteus schiefe
Absicht 2ngrundelegt", zitiert mach Amold,1977,  S.  44.

138 Arno|d,  1977,  S.  44.

]39 Arnold,  1932,  S.  688  0adagogische Warte).
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Kinder mtissen in einem groBen Ilebenszusammenhang aufwachsen,  richt in

ein geteiltes I.eben, sondem in das ganze Leben alles Guten sollen sic gefiinrt

Werden. w  i4o

Das  folgende  Zitat  von  Emi-Magret  Zumpe  (geb.  Amold,  Tochter  von

Eberhard und Emmy Amold) fast noch einmal Grundlegendes der Bruderhof-

erziehung zusammen:

"Als das Wesentliche erscheint uns,  wie auch in jeder Zeitepoche der Weg

gefunden werden mag und zu welchen Konsequenzen alle Erfinrungen auch

fuhren   m6gen,   dal}  immer  das  Wachsthmliche,  das  Organische,   fiir  die

besondere Situation Gegebene den Ausschlag gibt. Dem Ziel der Erziehung

des Kindes zu einem Menschen, bei den Kopf, Herz, Glieder und Sinne zur

freien Entfaltung gekommen sind und von einem auf das Gute gerichteten

Winen beherrscht und bestimmt werden,  zu einem Meuschen,  der ffir das

Gemeinsame wirkt und lebt, wind alles andere immer untergeordnet werden

mtissen. M   141

140 Arnold,  1934, S. 2. Hervorhebungen von der Verfasserin.

r4t Emi-Magret Zumpe, geb. Arnold, zitiert mach  "Pflug"  (Sondernummer),

S. 40. Hervorhebung von der Verfasserin.
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Gehen wir von den Erziehungsbegriff der Bruderhofyadagogik aus 03rziehung

als gegenseitige Hilfe zur Selbstindigkeit,  Mthdigktit und Selbsterziehung,

und zu einem "Menschen, bei den Kopf, Herz, Glieder und Sirme zur fieien

Entfaltung  gekommen  sind"  142,  so  steht  Erziehong  immer  in  Verbindung

mit Erziehungsprozessen.  Mit Unterricht ist der Prozdi der Aneignung und

DifferenzierungvonFanigkeiten,Fertigkeiten,ErkenntnissenundEinsichten]43

in Situationen gemeint, in denen "Menschen sich gegenseitig unterweisen, sich

etwas  erklalen  oder  klarmachen,   wo  sic  Antworten  auf  Fragen  geben,

Informationen und Argumente austauschen.  Dabei kann jeder denkm6gnche

Gegenstand  zum  Unterrichtsgegenstand  werden. "  t44  Wichtig  ist  dabei  der

Aspekt der  Fuhrung  und  das  "gegenstandsbezogene  Lemen-wollen  auf der

einen  und  das  gegenstandsbezogene  Lemenwollen  auf der anderen  Seite. "
145

Im  gemeinsamen  Leben  der  Erziehungs-  und  Arbeitsgemeinschaft  auf den

Bruderh6fen sind die besten Bedingungen fur das natthiche Entstehen solcher

Unterrichtsprozesse gegeben. Denn die Kinder k6rmen an allen Lebensberei-

chen teilnehmen und es ist immer Zeit und Platz fur ihre Fragen, ihr Interesse

und  ihren  Tatendrang.   AUBer  diesen  nathrlich  und  spontan  entstehenden

Unterrichtsprozessen  gibt  es  zwei  Bereiche  auf  dem  Bruderhof,  in  denen

Unterricht  und  damit  auch  Erziehung  geplant  und  gefordert  wird:  In  der

Schule und bei der gemeinsamen Arbeit nit den Kindem.

142 Emi-Magret Zumpe, geb. Amold, zit.  mach  "Pflug",  Sonderheft, S.40.

143 Hinz, P6ppel, Rekus,  1993

144 ebenda.

145  ebenda.
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Auf Unterricht und Erziehung in der Schule wird in Kapitel 4.8. eingegangen, daher

sollen im Folgenden nur der zweite Bereich - Unterricht und Erziehung durch Arbeit
- entfaltet werden.

Die  gemeinsame   Arbeit 146 ist sowohl ffir die  ganze  Gemeinschaft   (siehe

Kapitel  A.3. unter Arbeitsgemeinschaft)   als auch ffir die Kindererziehung

von groJ}er Bedeutung:   "Konstruktive, klcative  Zusammenafoeit   ffir einen

gemeinsamen  Zweck karm ein wirkungsvoues Erziehungsmittel   sein, wenn
dabei   auch  gelemt   wurde,  eine   Afoeit   nit  hochstm6gfichem   Ensatz,

gegenseitiger  IIilfe und nit praktischer  und intellektueller  Redlichkeit  zu
tun. "  `47

0rganisation, Grundhage Tynd Ziele die;se;s  Arbeitsi»uerrichis , sorwie An:NIoftr

sungen ffir die Mitglieder  der Bruderschaft,  die nit den Kindem  arbeiten,

sind in dem  Leitfaden   "Das gancheitliche Kind. Lehxplan zur Erzichung

ftirs Leben" zusammengefal}t:

Orgr#z.Sa#.07®:  Die  Kinder   dtirfen  je  mach   Alter   eire   halbe   bis  sieben

Stunden  pro  Woche  in  den  verschiedenen   Bereichen   der  Gemeinschaft

(wie  z.B. Kinderhaus,   Ktiche,  Wascherei,  Btiro,  Arehiv, Nthstube,  Btiro,
Afoeiten    an   Autos   und   Gebaude,    Werksfatten     far   Spielzeug   und

Behindeftengefate)    mitarbeiten.   Dies geschieht  meistens  nachmittags  und

wind mit der Schule  abgestimmt.

Gri¢nd7czgc«  z4r2cZ Zz.eJc:  "Ene  Philosophie,   die  intenektuelle   Leistung  von

handwerklicher  Ausbildung  trennen  will, ist ganz und gar zu verwerfen". 148
"Unsere  Kinder   sollen  arbeiten   lemen.   Wir  haben   es  erlebt,   wie  der

Charakter  eines Kindes leidet, das richt arbeiten  karm ...Arbeitserfchnmg

146 vgl . zu folgenden Ausffihrungen Arbeitsschule (z.B. Kerscheusteiner und

Gaudi8).

147 Einfthrung in das neue Curriculum,  1957, S.2.

[48 Lchrplan zur Erziehung ffirs Leben, S.13.
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gehort  2NIr  Erziehung."  149  Bei  der  Afoeit  wird den  Kindem   ganzheitli-

ches I.emen erm6glicht: Mit Kopf afurchschauen  der Afoeitsvorginge  und

des  Ardeitsauftrages),   Helz  ®eim  Arbeiten   vollzieht  sich  Chara]ctefofl-

dung: Verantwortlichkeit,   Ehrlichkeit,  Hilfsbereitschaft,  Zusammenafoeit,

Sorgfalt, Ptinkdichkeit  etc.  sind zu einer  guten  Arbeit  wichtig) und Hand

(dureh die praktische Afoeit werden z.B. motorische Hhigkeiten  geschult).

Wichtig   ist  dabei   die   individuelle  F5rdemng  jedes   Kindes.   In  den

Leitfaden   werden   die   Verantwortlichen    ffir  die   Arbeit   nit  Kindem

aufgefordert  zu bedenken,  daB jedes Kind seine besonderen   Fthigkeiten,

Interessen,  Bedtirfhisse  und M691ichkeiten  hat und daher  der Arbeitaplan

erst vorbereitet  werden  kann,  wenn sic das Kind kennen.

Der wichtigste Grundsatz  ffir die Betreuer  lautet:  "Sicherheit, Gesundheit

und  Erziehung der  Kinder"  L5° ist inner  wichtiger  als  "viel zu  schaffen."
151

Durch  die  praktische   Arbeit   der  Kinder  in  den  verschiedenen   Bemfs-

zweigen  und   die   Anteilnahme    der  Erwachsenen    an   der   Schule   sind

I.ebensbereiche   von Kindem  und  Erwachsenen   nicht  streng  getrennt.  So

ist hier  ganzheitfiches,   gemeinsames   I.eben  m6glich,  zu den  die  Kinder

einen  wichtigen  Beitrag   leisten  k6nnen.   Dies  ist  bedeutsam,   gerade  in

unserer  heutigen  Geseuschaft,   in der das  "Schwinden der M6glichkeiten,

einen   wichtigen   Beitrag   ffir  das   gemeinsame    I.eben   in   der   Familie

beisteuem  zu k6nnen,  2ur Isolation  des  Kindes  von der Erwachsenenwelt

und  zur Schaffiing  einer  Sonderwelt  ffir Kinder"  t52 ffihrt.

149 ebenda,  S.3.

150 ebenda,  S.12.

151 ebenda,  S.12.

152 Burk/Clausen,  1980/81, zitiert mach  Sagawe,  1991,  S.  10.
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SCHULE
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Schulgeschichte: Geschichte der Bruderhofschule

vor 1920      Schon  in Eberhard   Amolds  ersten  Ver6ffentlichungen   tiber

die  konkrete   UmsetzLmg  der  Bergpredigt  in einem  gemein-

schafflichen   Leben  nehmen   die  Fragen  von Erziehung und

Unterricht   einen   breiten   Raum   ein.   In   seinem   Aufsatz
"Familienveri>and  und  Siedlungsleben" ,  der  aus  der  Zeit  vor

1920 starmt,  spricht er

1.         von I.and-und  Gartenwirtschaft,

2.        von schule und Kinderarbeit,

3.        von verlag  und verhindigung,

4.        von   einem   Kinderheim  zur  besonderen  Hilfe  ffir

REegswaisen und

5.         von Hand-und Kunsthandwerk.   L53

1920 Schon  bald  mach  der  Grindung   des  ersten  Bruderhofes   in

Samerz  Q[reis  Schmchtem)   entstand   eire  bmderhofeigene

Schule  fur die  Kinder  der  Gemeinschaft,   da  "die schulische

Erziehung  und  Unterichtung"   154 mach  den  Grundlagen   der

Bruderh6fe   "integraler Bestandteil   des  Lebens  der Gemein-

Schaft  ist und  schon  immer  war.M 155

153 siehe auch Arnold, Emmy,  1983,  S.32.

154  aus den  Briefwechsel  des Michaelshofes  nit  den rheinland-pfflzischen

Kultusministerium.

155  aus den Briefwechsel des Michaelshofes  nit dem rheinland-pfalzischen

Kultusministerium.
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Die  Arbeit  nit  Kindem  wurde  also  von Anfang  an  als  ein

wichtiger Bestandteil   des gemeinsamen  I.ebens  gefordert:   "...

rechte Kindererziehung ist ein zentralstes Anliegen des gemein-

Samen  Ijebens. w  156

Da die Bruderhofgemeinschaft   schnen wuchs, zog sie 1926 in

ein gr6Beres  Anwesen  mach  Veitsteinbach   Qcreis  Fulda)  urn.

Doff auf den Sparhof (auch genannt  Rhonbruderhof)   konnte

die  Gemeinschaftsschule    intensiv   aufgebaut   und  Eberhard

Amolds von Reformpadagogik,  Jugendbewegung  und christli-

chem Glauben  gaprigte  RIdagogik weiter umgesetzt  werden.

Es  fand  auch  Austausch  mit  anderen   reformpadagogischen

Bewegungen statt, z.B. nit der I.andelziehungsheinbewegung.
157

1927 und  1928 wurde die Schule als private  Volksschule  und

Mittelschule  vom Kultusministerium   in Kassel genehmigt.  Sie

bekam  auch  finanzielle  Untersthtzung   durch  die Kreisregie-

rung in Fulda.

156   Arno|d, Eberhard,  1977,  S.ix.

157   Die  erste  Bruderhoflehrerin   Gertrud  Htissy  hatte  z.B.   vor,   in  der

Odenwaldschule zu unterrichten, bevor sic z"m Bruderhof kam.
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Bald mach der Machthbemahme   der Nationalsozialisten   kam

die  Gemeinschaft   und ihre  Schule  in grof e  Schwierigkeiten.
158

Im November  1933 erfolgte eire groBe Hausdurchsuchung  des

Sparhofes  dureh  150 bewaffnete  Manner  der Gestapo,  der SS

und der Polizei. Danach  wurde den Bruderhof  alle staatliche

Hilfe entzogen.

Im Dezember  1933 wurde den Bruderhof damn die Genehmi-

gung  der  privaten  Volks-  und  rmttelschule   vom  deutschen
Staat  entzogen.  Auf den  Bruderhof  sollte  eire  Staatsschule

nit einem nationalsozialistischen   Lehrer eingerichtet  werden.

Doch  in "den einschragigen  Brieiverkehr  nit der damaligen

nationalsozialistischen   Regierung  wird sehr deutlich,  dad  die

Gemeinschaft    den   Erziehungsauftrag    an  den  Kindem   als

unaufgebbar   ansieht".  159

]58 Unter anderem  durch  ihre klare Haltung,  die sich  aller  Gleichschaltung

widersetzte [" . . . wir merkten noch deutlicher, wie sehr der Geist des Hitler-Regimes
dem unsrigen entgegengesetzt war. "  Bruderhofliefte Nr.  2,  S.10].
So verweigerten sie z.B. das "Heil Hitler", denn sie "glaubtenja nicht daran, dad das
Heil von Hitler kame"  (Arnold, Emmy,  1983, S.148).
Folgendes Zitat aus den Tagebuch von David Hofer, einem hutterischen Altesten,
abgefaet in den den  hutterischen Bridem eigerfumlichen Deutsch, zeigt die Haltung
der Bruderh6fer der  Regierung gegerfuber:  "Ich  sagte Thnen  [den Leuten von der
Gestapo und SS] deutlich, daB win die Regierung hochachten, aber was von ihr gegen
unser  Gewissen verlangt  wird,  k6nnen  wir  ihr  keinen  Gehorsam  leisten."  David
Hofer, ein Hutterer aus den USA, war  1937 gerade auf den Almbruderhof,  als die
Gestapo kam, urn den Hof aufizul6sen.

159 aus den Briefwechsel des Michaelshofes nit den rheinland-pfflzischen
Kultusministerium.
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Ab8Ohrift.

Iiiblng®n.   86.H®v.33.
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bund®n  sand.  so   lst   nicm   einzuBehon,  wamm  dle®o  Ausnanin®   nicht   aueh  in
dlesem  Fall   gema.cht  warden  kann.

fez.  Prof.  I)r.  Karl  Heir,

gtlbingen   .
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Daher  wurden  die 20 schulpflichtigen  Kinder  imerhalb

kfirzester  Zeit in die Schweiz gebracht,  urn sic der nationalso-

zialistischen  Schule  zu entziehen.   160

Im Marz  1934 wurde damn in den der Schweiz benachbarten

Ftirstentum   Liechtenstein   der  Alinbruderhof   gegrindet,   in

den  besonders   die  Kinder  und  Jugendlichen   untergebracht

waren.   Die   Schule   wurde   dort   als   deutsche   Schule   wei-

tergeffihrt.   16i

Im  April  1937 wurde  der  Rh6nbmderhof   bei  Veitsteinbach

durch   die   Nationalsozialisten     enteignet:    alle   noch   dort

lebenden  Mitgneder  muBten  innerhalb  von 24 Stunden  den

Hof verlassen.  L62 Daraufhin  tibersiedelte   die ganze  Gemein-

schaft  (auch  der Almbruderhof)   mach  England.

Dort wurde die Schule als deutsche  Schule weitergeffihrt  und

anerkarmt  bis 1940/1941.  Dann,  wanrend  des 2. Weltkrieges,

mul}te   die   Gemeinschaft     1940/1941    mach   Paraguay   aus-

wandem,    urn   der   Internierung    deutscher    Mitglieder    zu

entgehen.  Doff  Hec  sich der Bmderhof  in Primavera  nieder

]6° Gerne erzthlte man mir bei meinem Besuch auf den Bruderhof von der

erstannten  Reaktion  des  Lehrers,  der,  von  der  nationalsozialistischen  Regierung
eingesetzt,  planmacig  eintraf und  die  Schule  leer  vorfand.  Unverrichteter  Dinge
muBte er wieder gehen.

161  Durch  Fr.  W.  Foerster,  der  ein  guter  Freund  des  Bruderhofes  war,

kamen einige Kinder aus Paris in die Schule des Almbruderhofes.

]62"DerBruderhofwurdeaufgrundderGesetzgebungzurAbwehrkommunis-

tischer,   staatsfeindlicher   Gewalta]cte   ...   aufgel6st;   es   wurde   gesagt,   daJ}   eine
paziflstische  und  internationale  Gemeinschaft  'in  Deutschland  unerwtiuscht'  sei. "
zitiert aus: Arnold, Emmy, und Hofer, David,  1986, S.  14.
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und die Schule konnte  neu  erichtet  und ausgebaut  werden  -

weiterhin  als deutsche  Schule.

Bin grundlegendes  Schulpapier  a3inffihrung  in das neue  Cur-

riculum)   wurde   dort   1957  vom   Curriculum-Komitee    des

Bruderhofes   ausgearbeitet.

Nachdem    1954  ein   weiteler   Bruderhof   in  den   USA   ent-

standen

war und  1961  der  Bmdethof  in  Paraguay  ganz  aufgegeben

wuVlirde,  stenten   sich  die  Brudethofschulen    auf  Englisch  als

UnterrichtssDrache     urn.   Deutsch    wurde   (und   ist   in   den

englischprachigen  H6fen auch heute  noch)  Leistungsfach  von

der 1. rise an.

In den folgenden Jalren  entstanden  8 neue Bruderh6fe  in den

USA und England.  Jeder  Bruderhof  hat  eine  eigene  Schule.

Die Schuueitung  all dieser Bruderhofschulen   fiegt in Wood-

crest-Bruderhof  in Staat  New York. Die dortige  Bmderhof-

schule ist, wie fast alle anderen  auch, eire staathch  anerhann-

te  Privatschule.  Es gibt ein  "Inter-Hof-Curiculum" ,  das  von

den Unterichtinhalten   her an die Lehrpline  des Staates  New

York, USA, angelehnt  ist und dessen padagogische  Grundla-

gen von den Gedahken  Eberhard  Amolds, den Glauben  und
den   Leben   auf  den   Bmderh6fen    bestimmt   sind.   Dieses

ganzheitlich  reformpadagogisch  gaprigte Korzapt  bestirmte
von  der  Schulgrindung   bis  heute  den  Unterricht   der  Bru-

derhofschulen.
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wurde  seit der Emigration   1937 erstmals  wieder  ein Bruder-

hof  in  Deutschland    aufgebaut.    163  Auch   auf  diesem   Hof

konnten   einige  Zeit   mach  der  Grindung   die  Schtiler  von

bruderhofeigenen   Lehrkriften  unterrichtet   werden.  Ab den

7.  Schuljahr  besuchen   die  Bruderhoflcinder    die  6ffentliche

Schule  in  Altenkirchen.   Allerdings  wird  zur  Zeit  auf  den

Michaelshof   an  den   Lehlplinen   ffir  die  7.  und   8.  Klasse

gearbeitet.   Die  Schule  auf den  Michaelshof  ist zur Zeit  die
einzige  deutschaprachige   Bruderhofschule.

` Organisation den Bruderhofschule

Die  heutige  Bruderhofschule   steut  sich organisatorisch  als internationale

Institution  nit  Schulen  in den  USA, Kanada,  England  und  Deutschland

dan. Hauptsitz  der Bruderhofschulen  ist der Wcodcrest-Bruderhof   in Staat

`  New  York  (USA).   Dolt  befindet   sich  die  Schuneitung   und  eire  groJ}e

Bruderhofschule,  die schon seit 30 Jalren  eire staadich anerkannte  Privat-

schule  ist.

Wie aus den Kapitel  "Schulgeschichte"  schon hervorgeht,  wind eine  enge

Zusarnmenari)eit   aller Bruderhofschulen  angestrebt,  denn die Bruderschaft

betrachtet   sich  trotz  rium]icher   Trennung  tiber  Kontinente   hinweg  als

Einheit.   Diese  Einheit  ist  ihnen   "wertvoustes  Glaubensgut"   L64.  Sic  wind

untersthtzt  durch den  stindigen  personellen  und gedankHchen  Austausch,

der zwischen den verschiedenen  Bruderh6fen  tiber lmdesgrenzen  hinweg

stattfindet.

]63   Dieser Hof Q4ichaelshof) ist bis jetzt der einzige in Deutschland.

164 aus den Briefwechsel nit den rheinland-pfalzischen Kultusministerium.
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Voraussetzung   hierffir  ist die  Bereitschaft,   sich von  der  Bruderschaft  je

nach   Notwendigkeit   versetzen   zu  lassen.   ]65  Deswegen   blieben   selbst

Famhien  nit mehreren  Kindem  richt unbedingt  stindig auf den gleichen

Bmderhof.  Hier  wind die Notwendigkeit  eines  einheitlichen   Curriculums

und padagogischer  Grundlagen  auf allen Bruderh6fen  deutlich. Dcher gibt

es das padagogisch-didaktische   Grundlagenpapier:   "Einffihrung in das neue

Curiculum", das vom Curriculum-Komitee   1957 in Prinavera,  Paraguay,

ausgearbeitet    wurde  und  einen   Iiehiplan,   der  sich  an  die  Inhalte   des

staadichen  I.ehlplans  von New York anlehnt,  dessen  Inhalte  aber je nach

Imd  und  Situation  der jewedigen  Bruderhofschule   abgeindert   werden

k6rmen.

Wichtig  sind auBerdem   die Inter-Hof  I.ehrerkonferenzen,   zu denen  sich

regelmacig Leher aller H6fe treffen.Das Ziel ist ein lebendiger  Austausch

zwischen den Schulen,  damit den Kindem  der Wechsel  von einer Bruder-

hofschule  zur anderen  m691ichst  wenig Probleme  bereitet.

165 Dieses Versprechen wird bei der Aufuahme in die Bruderschaft abgelegt.

In  "Die zehn Taufyunkte" heiJ}t es unter 7. :  "Jeder SOJJ Sz.ch fu.73gez}e# I." Gefeorra77!
gegertliber Gott und seiner Gemdride and vichi eigerwiuig sein und n,ur dos tan, was
er selbst will, sondernjeder soll sich an den Platz stellen lassen, an dem er gebrouchi
whrd zum Nutzen der Gemeinde. " T]nd .+n de[ S . Ta!utfrage heiBt es..  "Begehrst du dich
also dem Herren in Hirmel z;u schenken und arfuapifern, ivit Left i»nd Seele und
allem, was  du hast, dick Ouch in den Gehorsan'i Ch:risti and  seiner  Genceinde z.u
begeben?"
An dieser Stelle wird besonders  deutlich,  wie eng die Verzahnung von Glaubeus-
grundlagen  und   Geschichte   (die  Tautpunkte  und  Taufflagen  wurden  von   den
Hutterern tibemommen) der Bruderh6fe nit Bereichen ihres heutigen Lebeus ist. Hier
wirken sich z.B. das Streben nach Einheit und das Sendungsprinzip (das zurickzuffih-
ren ist auf Glauben  end  Geschichte)  auf die Organisation und Gestaltung  der
Schule aus (siehe dazu in der Einleitung: Verzahnung von Padagogik nit Geschichte
und Glauben).
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Selbstverstandnis der Bmderhofschule

Wie aus vorangegangenen   Kapiteln  schon ersichthch,  wird die Schule als

ein  wichtiger  Bestandteil des gemeinsamen Lebeus  auf  den  Bruderhof

verstanden.   In  ihr  findet   ein  Teil   der   ganzheitlichen    Gemeinschafts-

elziehung  statt,  die als Aufgabe  des  gesamten  Bruderhofs  gesehen  wind.
166 |n einem  Brief aus  den  Schulakten  des Bruderhofes   heiBt  es:  "Da wir

der  tJberzeugung   sind, daB  alle  Erziehung  einschlieBfich  der  schunschen

ganzheidich erfolgen soll und somit elementarer  Bestandteil  der Gemeinde
ist,  wind  auf  allen   Bruderh6fen    bis  einschlieJ}lich   der   8.  Klasse   der

Unterricht  in der gemeinschaftseigenen   Schule erteilt  ...Penn der] Besuch

6ffentlicher  Schulen  bedeutet   fur die jtingeren  Kinder,  aus  den  gemein-

samen  Leben  und Tagesablauf  herausgerissen   zu sein und  beeinrfechtigt

unser  ganzes  Gemeinschaftsleben,    das  sich in besonderer   Weise  auf die

Kinder  einstellt  und ihr Wachsen  und Lemen  in das Gemeinschaftsleben

integrier,. "

Diese   Idee   der   Ganzheitlichkeit    von   Schule   und   Leben   ist   in   der

Geschichte   der  Padagogik   richt  neu.   Als  Beispiel   sei  hier  F.  Fr6be]

genannt,  dessen  Padagogik  sich Eberhard   Amold  sehr verbunden  ffihlte.
Bin  Motto  Fr6bels  war:  "Ich mdehte  zusammenbringen,   was geteilt  ist -

Schule  und  Leben  muB  eins  sein." L67 Bin  anderes:   "Kommt,1aJ}t  uns  nit

den  Kindem   leben."  168  169  Aber   auch   in  Teilen   der  refompadagogi-

schen  Bewegung  (geistesgeschichtlicher   Kontext  von  Eberhard   Amolds

166 siehe auch Kapitel 8 2 und A 3, Stichwort "Erziehungsgemeiuschaft".

]67 F. Fr6bel zitiert nach:  "Von der Jugendbewegung zum Bruderhof", S. 5.

168 F. Fr6bel zitiett mach:  "Von der Jugendbewegung zum Bruderhof", S. 5.

169  F.  Fr6bel  verwirklichte  dies  in  seiner  "AI]gemeinen  deutschen  Er-

ziehungsanstalt"   in  Keilhau.   Er  legte  in  diesem  seinem  Erziehungsheim  u.a.
besonderen Wert auf das pers6nliche Zusammenleben, vgl. Reble, S. 233.
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Studienzeit)    war  dieser   Grundsatz    sehr   wichtig,  z.B.  in  der   ILander-

ziehungsheimbewegung   (Lietz,  Wyneken),  wo diese  Ganzheithchkeit   u.a.

durch  das  gemeinsame Leben und AI.beiten von  Schtilem  und  Lehrem

gelebt  wurde.

Allgemeine Zielsetzung der Bmderhofschule

Da die Schule ein Ted der Gemeinschaft  ist, sind die schulischen  Ziele eng

nit  den  Erziehungszielen   der  Gemeinschaft   (die  sich ja  als Erziehungs-

und  Afoeitsgemeinschaft   versteht)  verkrfupft:

In den  grundlegenden   Schulpapier  der Bruderhofschulen   "Einffihrung  in

das  neue  Curriculum"  von  1957 heiBt  es:

*      "Unsere  Schule  hat  ffir die  Entwicklung  und  Entfaltung   des  ganzen

Kindes   Sorge  zu  tragen  -ffir  K6Iper,   Geist  und  Seele."  170  [7]  Eine

Zielsetzung  der Bruderhofschule   ist also die ganzheitliche  F6rderung

der Kinder  - die F6rderung  ihrer k6Iperlichen,  geistigen und imeren

(seeHschen)   Krane.

Grundlegend   ffir die  Entwicklung  und  Erziehung  in der Bruderhof-

schule  ist die Erziehungsgemeinschaft '72 der Kinder:

17° Einfiihrung in das neue Curriculum,  1957.

L7]  vergLeiche Pestalozzi,  "Bi]dung  von Kopf,  Herz  und  Hand"  und die

Rezeption   dieses    gancheitlichen   Erziehungs-   und   Bildungsgedankens   in   der
Reformpadagogik.

172 zum Stichwort "Erziehungsgemeiuschaft"  siehe Kapitel A 3.
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dort k6nnen  sich die verschiedenen  Begabungen  der Kinder  voll

entfalten;

dort harm die seelische  Entwicklung  der Kinder  stattfinden.  "Hier

entdeekt   das  Kind  in  sich  selbst   ... den  tiefen   inneren   Kampf

zwischen  Gut  und  86se  ...Hier  erlebt  es Freude,  Enttfuschung,

Kampf  und  auch  Erfullung  in  der  Zusammenari]eit    zum  Wohl

aller. w  173

dort  lent  es  z.B. scfropferisch  mit  schwierigen  Situationen   um-

zugehen,    sich   in   die   Gemeinschaft    einzubringen,    schwierige

Mitschtiler zu integrieren.  Das Ziel dieser Erziehungsgemeinschaft

ist die gegenseitige  Erziehung  der Kinder,  die ein Eingreifen  der

Erwachsenen   tibermssig  macht.  174 Die  Zielsetzung   der  Bmder-

hofschule  in diesem  Bereich  ist also, das  Zusammenkommen   der

Kindergemeinschaft   (in der sich Erziehung  und Charakterfudung

vollzieht)  zu ferdem.  Dabei  ist man  sich bewul}t,  dot  diese  Er-

ziehungsgemeinschaft   nie  ktinstfich  hefoeigeffihrt   werden  kann,

sondem  "nur aus dem Geist  der Freiheit  und Liebe  und des Ver-

trauens  in der Kindergemeinschaft"   t75 entstehen   kann.

173 Einfiihrung in das neue Curriculum,  1957,  S.  3.

t74 Auch bei vielen Reformpadagogen  spielte die Eraiehungsgemeiuschaft

bzw. die Gemeiuschaftserziehung eine gro8e Rolle. Wyneken sagt dazLi: " Erziehung
muB durch die gesamte Umwelt erfolgen  ...  Darum kann es keine andere Erziehung
geben als die Gemeinschaftserziehung in der sich selbst erziehenden Gemeiuschaft. "
(zitiert nach W.  Scheibe,  1980,  S.  126 D.  Wyneken betrachtet die Schule als  eine"Gemeiuschaft der urn den Geist Versammelten und Bemthten. "  (ebenda,  S.  127)

Peter Petersen spricht von einer Erziehungsgemeinschaft, "in der und durch die ein
Mensch  seine  Individualifat  zur  Pers6nlichkeit  vollenden  kann"   (zitiert  mach  W.
Scheibe,1980,  S.  311).

175 Einfiihrung in das neue Curriculum,  1957,  S.  4.
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In  der   schulischen   Erziehung    "son  sich  sowohl  Freiheit   als  auch

Selbstdisziplin  entwickein"  176 kennen.

Die Lehrer-Kind-Beziehung    soll gaprigt  sein von Offenheit  und Ver-

trauen.  Das Kind soll dort "eire Basis ffir tiefes Zutrauen  und Hi|fe" L77

finden   k6nnen.   Eng   verbunden   nit  den   Aufbau   dieses   irmeren

Kontaktes   zum Kind  soll der  realistische  und  systematische  Umgang

mit den  Alltagsproblemen   der Kinder  178 sein.

Die enge Zusammenafoeit   von Eltem  und Lehrem  ist von besonders

groBer  Bedeutung,   da  der  Erziehungsprozed    sowohl  von Htem  als
auch von Lehrem  begleitet  wird.

*     Insbesondere   in ProzeJ}  des  Selbstandigwerdeus  "erwar[et  das  Kind

vertrauensvolle  RIchtungsweisung  und Unterstitzung   von Htem  und

Lehrem"   179.  Das  Vertrauen   der  Eltem   und  Lehrer  in  die  Schfiler

und  ihr K6men  ist die  Grundlage   ffir die  richtige  Untersthtzung   in

diesem   ProzeB:   "Nicht  die   Bewachung   durch   tiberingstfiche    Er-

wachsene,  sondem  vielmehr  die  erzieherische   Ftihrung  zur Instinkt-

sicherheit  in jeder Gefahr,  letztlich das Vertrauen  auf eire Behitung,

die nicht  in unserer  Macht  liegt, ist wirldicher Schutz." L8° Auf dieser

Gmndlage  hann  der Bruderhoferzieher   (Eltem  und Iichrer)  gelassen

176 ebenda,  S.  3.

177 ebenda,  S.  3.

178 ebenda,  S.  3.

179 ebenda,  S.  3.

L8°  Amo|d,  Eberhard,  zitiert  mach  "Einfiihmng  in  das  neue  Curriculum",

1957,  S.  4.
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sein und den Kindem  den Freiraum  gewahren,  den  sie brauchen,  urn

selbstindig  zu werden.

Zum   Erlangen   der  Selbstindigkeit   ist  auch  die  tinertragung   von

Verantwortung   wichtig (siehe  nachster  Punkt).

"Es sollte  unser  Ziel  sein,  daB  Kinder  mehr  und  mehr  Verantwor-

tungsgeffihl  ffir den  hamonischen   Ablauf der Schule  entwickeln  und

aktiv  an  der  Organisation   des  Schu||ebens  tei|nehmen".   L81182

Zu  dieser verantwortungsvollen  Mitgestaltung  des Schullebens  gibt es

auf den  Bruderh6fen   viele M6glichkeiten.  In der  "Einfiihrung  in das

neue  Curriculum"  sind folgende  Beispiele  genannt:

-      Pferdebetreuung:

Die Kinder k6nnen  nicht nur selbstindig  die fagliche Versorgung

der   Tiere   tibemehmen,    sondem   auch   die   Organisation    der

Pferdebenutzung  am Wochenende  durch die Familien. Wenn eire

andere    Schule   Pferde   ffir  einen   Ausflug   ausborgen    m6chte,

k6nnen  Absprachen   unter  den  Schtilervertretern der  einzelnen

Schulen  stattfinden.

Schulausfltige  /  Klassenfahrten:

Die Schtiler k6nnen  die Organisation  dieser Fahrten  tibemehmen

durch  die  Einteilung   in verschiedene   Afoeitsgruppen,   die  dann

181  ebenda,  S.  4.

L82 vgl. Reformpadagogik:  Selbstregierung der Schtiler, Verantwortung und

Mitbestimmung der Schiler, Entstehung der SMV bei Kerscheusteiner und Foerster
(siche Scheibe,  1980, S. 47 f.) und in der LandeseHiehungsheimbewegung.
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z.B. ffir proviant, Gerate,  Erste-Hilfe-Tasche   sorgen. Statt der Er-

wachsenen nehmen die Kinder die ganze Sache in die Hand.

schuiwald

Die verschiedenen  AI.beiten  im Schulwald k6nnen  verantwortnch

und in Abaprache  mit den Lehrem  von den Kindem tibemommen

werden.

Eintedung  des  Sptildienstes

Die  Einteilung   des  Sptildienstes   kann  durch  die  Kinder   selbst

erfolgen.

Die  Schfiler  sollen dabei  lemen,  daB  "das Wohlergehen   aller von der

verantwolthichen   Ausffihrung jeder einzelnen  Arbeit  abhingt"  183 und
"daB ein  erfolgreicher   Schulbetrieb   zum  groBen  Teil  von ihnen  und

ihrer  Mitari>eit   abhingtw.  184

*     Im  schufischen   Unterricht   ist  es  "von h6chster  Bedeutung,   daB  ein

Kind  lemt,  Wissen  aufzunehmen   und  in  Sirmbezfige   zu  setzen".  tar

Dieser  ProzeJ}  wird in der Bruderhofschule   dadurch  untersthtzt,   dan
"das neuerworbene   Wissen  in praktischen   Alltag  umgesetzt  werden

kam. " 186 Dazu  gibt es auf den  Bruderhof  die vielffltigsten  M691ich-

keiten,  da Schule und I.eben  eine Einheit  sind, die Gemeinschaft   am

183 Einfuhrung in das neue Curriculum,  1957, S. 4.

184 ebenda,  S.  4.

185 ebenda,  S.  4.

186 ebenda,  S.  4.
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Schulleben   teilninmt   und  es  aktiv  untersffitzt.   t87  "Eine  Schule,  die

es  lemt,  aus  den   Quellen   der  eigenen   natirlichen   Umgebung   zu

schopfen  und  dies  zu  Gemeinschaftszwecken    nutzt,  wind  zu  einem

lebensnotwendigen,   sozialen  und  erzieherischen   Zentrum. "  ]88

t87 Beispiel dazu im Kapitel C:  "Unterrichtseinheit Post"

188 ebenda,  S.  2o
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4.5                  Zielsetzung in der Bmderhof-Gmndschule

Auch in diesem Kapitel beziehe ich mich gr6Btenteils auf das heute noch grundle-

gende Schulpapier der Bruderhofschule "Einffihrung in das neue Curriculum"  von

1957.

-      In  der  Grundschule  sollen  spontane  Aktivitaten und  das  Spiel  einen

groBen  Platz  einnehmen.   Beides  wird  von  der  gesamten   Gemeinde

angeregt  (hier  ist wieder  ersichtlich,  wie  sehr  die  Schule in  die  groJ}e

Lebensgemeinschaft eingebunden ist und welche M691ichkeiten sich darn

er6ffnen: Schule und 17eben sind nicht getrennt. Bin Beispiel dafur ist das
"Schafprojekt"  (siehe Teil C,  dieser Arbeit).

Die  Grundschule  geht  von  den  besonderen  Eigenschaften  der  Kinder

dieser  Altersgruppe   aus   (wie  z.B.   Neugierde,   Experimentierfreude,

sch6pferischer Trieb,  kurze Konzentrationsphasen)  und baut darauf auf

(z.B.    durch    M6glichkeiten,    sich    kreativ    auszudricken,    zu    ex-

perimentieren ,  zu Aktivitaten).

-      Das Erleben der Grundscrfuler bereichert die ganze Gemeinschaft (z.B.

durch Vortragen von Liedem, Spielen, Gedichten, die in der Grundschule

entstanden  sind,   beim  Essen  oder  Gemeinschaftsabend).   Die  Kinder

erleben so, ddt sic ein wichtiger Teil der Gemeinschaft sind.

-      Bin weiteres wichtiges ziel der Grundschulzeit ist die vorbereitung des

Kindes auf die Adoleszenz," so dan es nit einem kemgesunden K6xper,

wachem,  wiJ}begierigen  Verstand und  einem  inneren Erffilltsein,  das

von den ihm gegebenen Ausdrucksm691ichkeiten herriihrt, in diese Zeit

8ehen  kannw.  189

189 Einfiihrung in das neue Curriculum,  S.  5.
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Auch hier geht es wieder urn die ganzheitHche F6rderung des Kindes von

K6rper, Verstand und seelischer Entwicklung.

Wenn  dies  gegeben  ist,  k5nnen  sich  die Schtiler  "der  Adoleszenz voll

Selbstvertrauen,  Verstandnis und Sicherheit stellen".  t9°

Auf eine gute Grundausbildung in Lesen, Schreiben und Rechnen wind in

der   Grundschule   der   Bruderh6fe  viel   Wert   gelegt,   da   eine   "gute

Grundlage in diesen Techniken . . . fur alles weitere Lemen und Studieren

unentbehrlich"  L9l  ist.

Zum  Elementarunterricht  geh6rt au6erdem  das  Eintiben von effektiven

Lemgewohnheiten  und   speziellen  Lemtechniken.   Die  Kinder   sollen

lernen,  wie man lent.

Methodik der Bruderhofgrundschule

In  der  Bruderhofschule gibt es  keine Universalmethode  oder eine spezielle

Unterrichtsmethode,  die  fur  sich  schon  als  wertwoll  oder  wertlos  beurteilt

wird.   "Der  spezielle  Wert  eines  bestimmten  Mittels  lal}t  sich   ..  nur  im

Hinblick auf das angestrebte Ziel und die j eweils vorgegebenen Voraussetzun-
•  gen   feststellen"   [92  heiJ}t   es   bei   Wolfgang   Kramp.   Dies   entspricht   der

Grundaussage  des  Bruderhofcurriculums.  Dort  heiBt es,  dat  die  Wahl  der

Unterrichtsmethode von folgenden Voraussetzungen ausgehen muJ}:  von den

Charalcteristika   der  jeweiligen   Kinder,   der   Lempers6nlichkeit   und   den

190 ebenda,  S.  4.

191  ebenda,  S.  4.

£92 Kramp,  Wolfgang, Berlin/Hannover/Darmstadt,  1962, S. 48 fo
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pralctischen Aspekten der jeweiligen Bruderhofschule (vie z. B. Schulgebaude,
Gr6J}e  des  Klassenzimmers,  Ausstattung,  Bficher  und  Unterrichtsmaterial)

sowie den Unterichtsgegenstand.

Ziel  und damit auch Auswahlkriterium  fur die Methode ist die individuelle

F6rderung jedes Kindes.  t93  "Die Unterrichtsmethode  sollte versuchen,  von

den Grundlagen der einzelnen Kinder auszugehen,  so daB sich das Kind von

dort   ausgehend   entwickeln   und   Fortschritte   in   der   ihm   angemessenen

Geschwindigkeit  machen  kann  ...   Die  Unterrichtsmethode   ...  sollte  eine

Unterrichtsteilnahme aller Kinder gewanrleisten. "  194

In folgenden Fragen  sollen  die wichtigsten Kriterien zur Methodenwahl  im

Unterricht der Bruderhofgrundschulen zusammengestellt werden :

-      Ist die Methode nit den Erziehungsgrundlagen der Bruderh6fe vereinbar?

-      Gewthrleistet die Methode die individuelle F6rderung einesjeden Kindes?

Bietet  die  Methode  fur  die  Kinder  M6glichkeiten  zum  ganzheitlichen

Lemen (Kopf, Herz,  Hand) ?

-      Wind von den voraussetzungen der Grundschulkinder ausgegangen,  wie

z.B.  ihrem EnergiefiberschuJ3,  ihrem  Interesse  am Unterricht  und ihrer

Experimentierfreude,  ihrem Drang zum sch6pferischen Gestalten ? Wird

auf diese Voraussetzungen aufgebaut durch M691ichkeiten zur Aktivifat,

zum Entdecken  und Erforschen  der Umwelt,  zu krcativem  Ausdricken

193 Man geht also auch in der Methodenwahl "vom Kinde aus" . Das Ausgehen

von den Bedtirfuissen der Kinder ist ein padagogischer Grundsatz, der sich durch alle
Bereiche der Bruderhofyadagogik zieht und der auch Grundgedanke der Reformpada-
g08ik war.

t94 Einfiihrung in das neue Curriculum,  1957,  S.  8.
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(z.B. durch spontanes Spiel, Tanz, Lied, Malen, Gedichte schreiben) und

zum selbstandigen Lemen ? Gibt es freie Ausdrucksm6glichkeiten fur die

Kinder ?

-      Geht der untericht durch Abwechslung und Flexibilitat der Methoden auf

die noch kurzen Konzentrationsphasen der Kinder ein ?

Gibt es einen Wechsel zwischen der Wissensvermittlung durch den Lehrer

und jener Wissenserweiterung,  die alrdv vom Kind selbst gesucht wird ?

Ist die Methode den Unterrichtsgegenstand angemessen ?

Geht die Unterrichtsmethode auf die Besonderheiten der ganzen Klasse

bzw. der Gruppe ein (wie z.B.  starkes Leistungsgefalle, groJ}es Interesse

der ganzen Gruppe an einem Unterichtsgebiet) ?

Ftihlt sich der Lehrer wohl im Umgang mit dieser Methode ? Kann er nit

seiner  ganzen  Pers6nlichkeit  dalinterstehen   ?  Dies  ist  ein  nicht  zu

unterschatzendes Kriterium, doch darf der Lehrer dabei nie die vom Kind

ausgehenden Kriterien (s.o.) aus den Augen verlieren.

Sind   die  praktischen   Gegebenheiten   zur   Umsetzung   der   gewanlten

Methode  da  (Klassenraum,  Mobiliar,  Material)  bzw.  wie  k6nnen  sie

geschaffen werden ?

WISSENSCHAFTLICHE    HAUSARBEIT:       S   C    H   M    I    D   T,       Almut
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-      Das  Prinzip  der  I.ebensnane  197 des  Unterrichts  schlieJ}t  den  situativen

Ansatz ]98 ein; das bedeutet, daB der Unterricht nicht immer genau den

Stundenplan  folgen  kann  und  die  Pausenzeit  nicht  von  Ertonen  einer

Glocke abhingig ist.

Leistum!sbeurteilung

Statt Zeugnissen gibt es in den Bruderhofschulen Leistungsberichte. Hier wird

nach einmal deutlich, daB auch der Unterricht in der Bruderhofschule (siehe

Kapitel  8  3)erziehender  Unterricht  ist,  der  damit  u.a.  Charalcterbildung

fordert.

Es  folgt  als  Beispiel  ein  Auszug  aus  den  "Hilfen  zur  Vorbereitung  des

Leistungsberichtes. w  log

1.   Innere  Halt`mg

I.  Begegnet  das  Kind den  I.eben nit  Achturig  und  Respekt?
11.  Ist das  Kind bereit,  auf Emahnung zu h6ren?

Ill.  Ist das  Kind  im allgeeinen  gchorsan?
IV.  Behalt  es  trotz  Ko-ktur seinen  ffohen Nut?

2.  Halt`]ng  anderen  gegenutrer

I.  Zeigt das Kjnd  eire respekt`ro]|e Haltung lehrem,  Eltem und al-
teren  Menschen  gegenuber?

11.  Hat  es  Achtung der Andersartigkeit  anderer Menschen gegenifer?
Cierade  auch  gegerfuber  solchen,  die  andere  NI5te  haben  eder  z.B.
auf  einen  anderen Hof  leben?

Ill.  nenkt das  Kind  auch  an andere,  inden es  freundlich  zu  neuen Nit-
schtllern  ist oder solchen.  denen es  sch`rer  fallt,  sich in die
Klasse  einzufiigen?

]97   Das   Aufsuchen   auBerschulischer   Lemorte   z.B.   durch   Lemgange,

Ausfltige, Exkursionen und Klassenfchrten ist fester Bestandted der Bruderhofschule.

198 Beispie| dazu in Teil C, der Arbeit (Schafyrojekt).

199 Aus  "Einfthrung in das neue Curriculum",  1957.
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4. 7                  Unterrichtsprinzipien der Bruderhofschule

Der  Unterricht  "sollte  stets  von  dem  schon  vorhandenen  Wissen  des

Kindes und dem ihm Vertrauten ausgehen,  urn sich von dort aus auf das

ihm Unbekannte auszuweiten".195

Eberhard Amold schrieb zur Bewaltigung des Stoffes im Unterricht:
"Statt Anhaufens und Auswendiglemens von Tatsachen wind der innerste

Sinn  der  Tatsachenzusammenhange  erschlossen.   Hier  handelt  es  sich

niemals urn den Stoff als solchen  . . .  sondem es geht urn den sch6pferi-

schen, produktiv gestaltenden Geist, der diesen Stoff bewaltigt. Hier wird

nicht der Weg vom Stoff zum Geist gesucht,  sondern hier win der Weg

des Geistes zum Stoff gofal}t."  196

Dem cktiven Lemen, selbstindigen Arbeiten und Experimentieren sowie
"leaning by doing" wird groJ}e Bedeutung fur den Unterricht beigemes-

sen. Dabei ist das Prinzip der Selbsfatigkeit wichtig.

Facherdbergreifendes  Arbeiten  und  Projektunterricht   wird  besonders

gefordert.

L95 Einfiihrung in das neue Curriculum,  1957,  S.  7.

196 Arno|d, Eberhard,  1977, S.  39.
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IV.  Bietet es  freivillig seine Hilfe  an,  irem n6tig?
V.  Ist  es  in der  hage,  die unterschiedlichen  Ideen,  Meinungen  und

VIinsche  anderer  zu  achten?
VI.  Kann  es  in  freundlicher und verstandlicher Weise  an  Diskussionen

und  Absprachen  teilnehoen?
VII.  Karin  es  widersprechen,  chne widersp"chsvoll  zu  sein?

3.  Arfeit  und  s

I.  Hilft  das  Kind  fr6hlich bei notirendiger Arbeit?
11.  Arbeitet  und  spielt  es  gem nit  anderen?  Kcrmt  es  dabei  gut nit

anderen  aus?
Ill.   Ist  das  Kind  in  der  Lage,   seine  eigenen  Ideen,  Meinungen  und  Wtin-

sche  zumckzustellen,  wenn  die  Gruape  etwas  anderes  plant?
IV.  Hat  das  Kind  ein  Geftihl  ftir  faires  Spiel,  und  ist  es  ein  guter

Verlierer?

4.  Selbstdisziplin

I.  Ist  der  Sprachgebrauch des  Kindes  anstandig  und  bedacht?
11.  Ist  das  Gesantverhalten  bestandig,  verla8lich,  anstandig  end dis-

zipliniert?
Ill.  I.emt  es,  selbst8ndig  zu arbeiten?
IV.  Gewinnt  es  mehr ur]d mehr ein  ausbalanciertes  Selbstvertrauen?
V.  Ist  es  `rahrhaftig?

VI.  Bringt  es  anderen Vertrauen  entgegen?
VII.  F6rdert  das  Kind besonders  in  seinesgleichen Vertrauen und  Zuver-

sicht?
VIII.  Ist  das  Kind offer,  £rei und  zuganglich?

IX.  Kann  es  Verant\rortung tibernehoen,  und nirrmt  es  aktiv  an  den  Pla-
rungen  seiner Klasse  tell?

5.   Intere§sen

I.  Wie  ist die  Interessenbreite des  Kindes?
11.  Welches  sind  seine  Hobbies?

Ill.  Wie  groB  ist  die  Aufroer}csankeitsspanne  jm Vergleich nit  Gleichal-
trigen?

IV.  Welche  Arbeitsgetrohnheiten  hat  das  Kind?
V.   Ist  es  verant`rortungst)eouBt?

VI.  Bleibt  es  bestandig  an  deTt,  was  es  begonnen  hat?
VII.   Hat  das  Kind  Humor?

VIII.  Reagiert  das  Kind  mit  Fteude  und  Zustinung  auf die  jt]m  gegebenen
M6glicmeiten?

WISSENSCHAFTLIcllE    HAUSARBEIT:       S   C   11   M    I    D   T,       Almut
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Akfueue EinbHcke in die Lebeus-, Arbeits- und Erziehungsgemeinschaft

des rmchaelshofs

Der  Michaelshof  in  Birnbach,   Westerwald   ¢egr.   1988),   zur  Zeit  der  einzige

Bruderhof in Deutschland.
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2      Das Erbe der Jugendbewegung  (die Liebe fur das schlichte, Urwtichsige und

Nathrliche in allen Bereichen) ist auch heute noch auf den Bruderh6fen lebendig,

wie z.B. beim Kochen und Essen in der freien Natur.

Die Kinder kommen dabei voll ihre Kosten,  denn sie dtirfen mithelfen.  Diese

Beitrage zum  gemeinsamen  Leben  sind von groJ}er  Bedeutung ffir  die Kinder

(siehe Kapitel 8 3).
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3      "Pippi Langstrumpf"  oder "Kai aus der Kiste" beim gemeinsamen Essen im

Speisesaal:

Da die Kinder im Bruderhofleben genauso wichtig wie die Erwachsenen

sind (siehe Kapitel 8 2.1), wird bei der Auswahl der Esseuslekthre 200

auch auf sie Rticksicht genommen.

2°° Beim Essen wird immer etwas vorgelesen (siehe

Kapitel A 3), wenn nicht im Freien gegessen wird.
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4      Fami]ienleben und ]ebendige Geschichte:

Familienleben ist den Neuhutterem sehr wichtig. Die Familie ist die Keimzelle

der  Gemeiuschaft.  Dort erfchren  die  Kinder  zuerst Liebe und  Geborgenheit.

Jeder Cast hat fur die Zeit seines Aufenthalts  "seine Familie".  Extra fur mich

wurde  Alice  Lackman  tsanz  links  auf den  Bild)  eingeladen,  da  man  mein

Interesse fur die Geschichte der Bruderh6fe kannte. Alice Lackman trat namlich

in  der  bewegten  Ghinderzeit  der  Bruderh6fe  ein  und  hat  Eberhard  Arnold

pers6nlich gekannt.  Schon begegnet  mir ein Stiick  "lebendige Geschichte".  In

meiner Zeit dort lernte ich die Biographien vieler Meuschen kennen und ihre oft

abenteuerlichen Wege zu den Bruderh6fen.

Ita,  die  Mutter  in  "meiner  Familie"  Ganz  rechts)  ist die  Tochter  von  Hans

Meier,   eines  im  Dezember   1992  verstorbenen  Mitgliedes,  dessen  bewegte

Lebensgeschichte (ver6ffentlicht in dem Buch "Solange das Licht brennt" , siehe

Literaturverzeichnis)   ein   "wertvolles   Zeitdokument   in  der   Geschichte   der

Neuhutterer  darstellt"  -  auch  in  ltas  Erzanlungen  begegnet  mir  wieder  ein
" lebendiges Stick deutscher Kirchengeschichte" .

WISSENSCIIAFTLIcllE    HAUSARBEIT=       S   C    H   M    I    D    T,       Almut



I

9

R

I

I

I
I

++

I

I

I
D

D

D

B

D

I

I
I
I
I

-90-

5       Ganzheitlicher Lebeussti]

Arbeit,  Privatleben  und  Gesprach  sind  nicht  streng  getremt,  sondem  gehen

ineinander  tiber.   Bei  der   Arbeit  erfanrt  und   erlebt  man   Gemeinschaft   -

entwickeln sich oft erst gute Gesprache. Im faglichen Miteinander muB sich der

Glaube bewaren.

Auch Gaste k6nnen diese Gemeinschaft ganzheitlich erleben. Dcher heiBt es in

einem Gastebrief:

"Durch die gemeinsame Arbeit lemt man sich weit besser kennen und erfahrt

etwas tiber die Natur unseres Zusammenlebeus . . . Kommt uns besuchen, arbeitet

nit, tauscht euch nit uns aus. Ftir Unterkunft und Vexpflegung seid ihr unsere

Gaste  . . . "  201

So lemte ich auch das ganzheitliche Leben kennen.  Zunachst in der Ktiche (s.

Foto).

201  ebenda.
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Bei der Arbeit kormte ich meine ganzen Fragen loswerden, es ergaben sich gute

Gesprache und Diskussionen. Auch wenn die Arbeit dadurch langsamer wurde.

Gesprache und  Menschliches  zthlte  immer  mehr  als  die  Arbeit  -    auch  und

gerade im Umgang nit den Kindem (im Zusammenhang nit den gancheitlichen
Lehxplan   furs   Leben).   Hier   ist   nichts   von   den   Leistungsdruck   unserer

Gesellschaft zu sptiren.
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Das gemeinsame Singen und Musizieren von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Qier  wurde  der  "Messias"  von  Handel  geprobt)  ist ein  wichtiger  Bestandteil  des

.  ganzheitlichen Lebens  auf den  Bruderhof.  In den  Grundlagen zum Musiklehxplan

heiJ}t es:  "Musik spricht Kinder ganzheitlich an . . . Da Musik in jeder Form Teil des

Bruderhof-Gemeinschaftslebens ist, bringen die Kinder schon ausgepragte musikali-

sche Erfchrungen nit, woran der Musikunterricht ankndpft. " An diesem Beispiel wird

die Einheit von Schule und gemeiusamem Leben besonders deutlich.
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7     Die Bruderhofschule des h4ichaelshofs

.  BewuBt wird die Lage der Bruderh6fe und damit auch der Schule so gewanlt, dat die

Kinder in einer naturnahen Umgebung aufwachsen.  Liebe zur Natur wird auf den

Bruderh6fen  groJ}geschrieben  q3rbe  der  Jugendbewegung?).  Durch  die  Lage  der

Schule  ist  reichlich  Gelegenheit  zur  Aufuchme  und  Verarbeitung  von  Primal-

erfchrungen  nit  der  Natur.  Hier  kann  entdeckendes  Lernen  stattfinden  und  das

Prinzip der Lebensnthe in bezug auf die Natur eingel6st werden. Die Kinder k6nnen

moist schon im Kindergarten Pflanzen und Tiere selbstandig bestimmen.
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Anregende Lernumgebung, Leseecke und viel Material sind die Voraussetzungen zum

selbstindigen Arbeiten der Kinder nach den Wochenplan. Dieser gewanrleistet durch

Differenzierung die individuelle F6rderung eines jeden Kindes. Das ist wichtig, in der

Schule des Michaelshofs besonders wichtig, da dort meist 7-10 Kinder aus den vier

verschiedenen Grundschulklassen gleichzeitig unterrichtet worden.

Folgende Szene, die ich bei meinem Besuch auf dem Michaelshof beobachten konnte,

zeigt beispielhaft die Bedeutung der anregenden Lemumgebung: Irah stand in einer

Pause vor  den  Globus  und  sagte:   "I  really  want to  know  on  which  Breitengrad

Birnbach is. "
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Hier  ist  Verona  am  Erledigen  ihrer  Wochenplanarbeit.  Kontrollieren kan  sie  das

durch das Entfemen der kleinen Kartchen  an ihrem eigenen  "Wochenplanstreifen"

(siehe Photo).

WISSENSCHAFTLIcl]E    I+AUSARBEIT:       S   C   11   M    I    D    T,       Almut



•t

B,

i;i

•++i

i
irt++

I

B

B
~,+:+

D

i
i
I

I

i
I
;+;T

I

I
I

9     Kinderschaft
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Die Schule begirmt jeden Morgen nit der "Kinderschaft"  alter Kinder.  Dabei wind

vorgelesen, erzanlt oder gesungen. Danach gehen sowohl die Grundschtiler als auch

die 5./6. Klasse in ihre eigenen Raume.
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10   Verantwortung der Schmer ftir den Ab]auf in der Schule

"Die Kinder sollen lemen, daB ein erfolgreicher Schulbetrieb zum  gr6Btem Teil von

ihnen  und   ihrer  Mitarbeit  abhingt."   2°2   Dies  geschieht  z.B.   durch  praktische

Aufgaben wie Kehren der Schulraume oder Sptilen Chitz- oder Sptildieust).

202 Einffihrung in das Neue Curriculum,  1957.
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Dieses   Schaf  war   der   Anlat  und   "Ergebnis"   des   Lemens   in  der  nathrlichen

Umgebung. Die Kinder fanden es beim Spazierengehen, es war halb verhungert (die

Schatherde  laBt  schwache  und  kranke  Schafe  zurtick).  Sic  beschlossen,  es  auf-

zuziehen.

In der Schule wurde der Stundenplan ffir diese Woche tiber den Haufen geworfen und

es wurde nun alles fiber  Schafe erforscht  Ovahrung,  K6xper,  warum die Herde es

liegenlact ...)  und praktisch umgesetzt.  Die Kinder versorgten das  Schafchen.  Das

hieJ} sogar, nachts bei ihm zu schlafen und ihm alle 2 Stunden das Flischen zu geben.

Hier  kormten  die  Kinder  lernen,  Verantwortung  zu  tibernehmen,  was  ein  Erzie-

hungsziel der Bruderhofyadagogik ist. In diesem Projekt wurden folgende Unterrichts-

prinzipien beachtet:

Prinzip der Lebensnane, Selbsttatigkeit, Eigenverantwortung und situativer Ausatz.
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12   Lemen nit Kopf, Helz und Hand

Die praktische Arbeit hat eine groBe Bedeutung ffir Erziehung und Unterricht auf den

Bruderh6fen.
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13    Phojektunterricht zum Thema ''Post"

Die Lehxplaneinheit "Post" im Sachunterricht wurde verbunden nit den Versand der

Bruderhofzeitschrift "Pflug".
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Lerngang:  Die Kinder gehen zu Hugo Brinkmarm, der ffir die Erledigung der Post

auf dem  Bruderhof verantwortlich  ist.  Dort dtirfen  sic Fragen stellen und  werden

eingeffihrt  in  Grundkermtnisse zu diesem Thema  Q'rinzip  der  Lebeusnane).  "Fine

Schule, die es lernt, aus den Quellen der eigenen nathrlichen Umgebung zu sch6pfen

.. .  wird zu einem lebeusnotwendigen Bestand und erzieherischen Zentrum" . 203

203 Einfiihnmg in das neue Curriculum,  1957.
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Das neu erworbene Wissen wird sogleich prcktisch umgesetzt. Es ist bedeutsani fur
•  die Kinder zu wissen, daB sie eine wichtige Arbeit fur das gemeinsame Leben leisten

(siche Zitat von Burk/Clausen, S.  63 dieser Arbeit).
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`  14   Erzichungsgemeiuschaft der Kinder

Das Ziel dieser Erziehungsgemeiuschaft ist die gegenseitige Erziehung der Kinder,

die ein Eingreifen der Erwachsenen tiberfltissig macht (siehe Kapitel 8 4.4). Auch das

soziale Lernen wird durch die gegeuseitige Hilfe beim Lernen gefordert.

Hier helfen sich die Kinder beim Deutsch-bzw. Englischlernen. Die Zweisprachigkeit

(mitbedingt durch den haufigen UmLzug der Familien, siehe Kapitel 8 4.2) ist fur die

Kinder oft nicht leicht zu bewaltigen.
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"Wir   sollten   unsere   Erziehungsgrundlage   recht   grtindlich   ausarbeiten

und   die   Durchdringung   aller   Unterrichtsgegenstande   nit   diesen   Cfeist
vertreten,  daB  wir  die  verschiedensten  Unterrichtsgegenstande  aller  tit
v6llig  den  Sirm  der  Einheit  iinterstellen,   der  von  der  neuen  Schdyfung
aus  die  alte  Schapfung  durchdringen  will ....   Aus  den  allen  vird  dleut-
1ich,    welchen   Weg   der   Unterricint    in   der   Erziehungsgemeinschaft   der
Kindergeneinde   zu   gehen   hat.   Statt   Anhaufens   und  Ausvendiglemens   von
Tatsachen  wind  der  irmerste  Sirm  der Tatsachenzusamuienhange  erschlossen.
Hier  handelt   es   sich  nienals  un  den  Stoff  als   solchen,   nicht  un  den
Lemstoff  der  zu   lemenden  Tatsachen  und  nicht -un`  den  Rohstoff  der  zu
bearbeitenden materiellen  Rchprodukte,  sondem  es  geht  un den  schapferi-
schen,   prcx]uktiv   gestaltenden  Geist,   der  diesen   Stoff  benaltigt.   Hier
wind  nicht  der  Weg  vaT`  Stoff  zen  Geist  gesucht,   sondern  hier  vird  den
Weg  des  Geistes   zun  Stoff   gefaBt.   Gerade  deshalb  wind  auf  diesen  Wege
der Stoff wirklich bewaltigt. "                                            Dr.  Eberhard ino]d

Auf  diese  padagogische  Grundhaltung  aufbauend,   kntjpft  der  Sachunter-
richt  an die  bereits  genachten  Erfahrungen der Kinder an.  Was  die  Kinder
ilTi  Eltemhaus,   in   ihrer  ggneinschaft:lichen   lbelt   und  der  riationalen
thgebung  des  jeveiligen  Brnderhofes  oder  zirn  Tell  auch  tiber  Median  oft
rrehr  zufallig  als  vorbereitet  cder  ben.n,let  gesehen,   geh6rt,  erfahren  ut
erlebt  haben,   wird   im  Sachunterricht   zur`  AnlaB  und  ziln  tegenstand  ge-
zielter  Auseinandersetzung.   So  kchnen  die   vielschichtigen  Erfahlungen
geklart,    ergthzt,    gcordnet   und   in   schltlssige   Zusamenhange   gebracht
`rerden.   Dabei  sollen  die  Kirlder  zugleich  auch  neiie  Erfahrmgen  [Tachen
und  lez.nen,   die  Wirklichkeit  differenzierter  vahrzunelThen  und  zunelimend
selbstchdig  zu handeln.

Aus  fachspezifischer  Sicht  sollen  die  Kinder  im  Sachunterricht  i[rsbe-
scndere  lernen,   ihre  Erfahrungen,  Erlebnisse,  Bedrchtungen,   F]]agen  Lnd
Prchlare offen und  freimtig  in den Unterricht  einzubringen.  Einzeln und
gareinsaTi  sollen  sie   in  fonkreten  Handeln  IJ}sungsndislichkeiten  entdek-
ken,   entverfen  und  erprchen.   Sie  braiichen  Hilfe,   un  irure  Erfa-gen,
Erklarungen  und  lbsungsergebnisse  in  gr6Bere  Sachzusamenhange  einzuerd-
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nen,  auf  verwandte  Sachverhalte  zu  tibertragen  und  anzurenden.  Fachspezi-
fische  Arbeitsformen  vie  Beobachten,   Vergleichen,  ifessen,   Experirrentie-
ren,   SarTmeln,   Ordnen  und  Pr\ifen  kermen  sie  zwar  gr613tenteils   schon  aus
irrer  spielerischen  Erfahnmg,  aber  nun  sollen  sie  lemen,  diese  zuneh-
mend  ziel-  und  sachgerichtet  einzusetzen.   Besolrders  wichtig  ist  es  uns,
daJ3  sich  den  Kindern  nun  zunefroend  soziale,   geschichtliche,  wirtschaft-
liche,   naturgesetzliche  und  technische  Phancmerre,   insbesondere  in  ir©
heirratlichen   Erfa-gs-   und   Erlebnisbereich,    in   griindlegender   Fom
erschlieBen,   die  Beziehung   zur  heimatlichen  Ungebung  vertieft  uno  das
Verst€indnis  ftir  andere  l±bensforrren  entwickelt wird.

in  gleichen  Mace  Vie  der  Sachunt:enicht   bestrebt   sein  TtuB,   van  der)
Erfa-gen  ut  der  I-ebenswirklichkeit  der  Kinder  auszugeben,   T"B  er
darauf  bedacht  sein,  das  in  Unterricht  Celemte  wiederuT`  in  die  Leberrs-
wirklichkeit  der  Kinder  einzubinden.  Davit   ist  insbesondere  der  Trotven-
dige  Bezug  zu(`  heinatlichen  I.etmsraun  angesprachen.   Hier  stellt  sich
die   Bruderhof-Erziehiing   einer   groBen   Herausforderung.   Ais   Tell   einer
intermtiorralen  Ga"3inschaft   erleben  die  Kinder  schon   frtih  die  unter-
schiedlichsten  Traditionen  und  nationalen  Pram+r`gen kermen.  Auch  flieBen

in dig--eigene Gleschichte der Bru]erhof{ereinschaft  national verschiede-
ne   Benegungen   ein   vie   die   Jugendbevegung in   Deutschland   z`Irischen  den

beiden   Weltkriegen,    die   starke   Friedensbecegung   Eng}ands   vor. den   2.
Weltkrieg  ut  die  dieser`  Kriege   folgende  Genossenschaf ts-  Led  Emrger-___ _  ~_\---1 --.--- to-  `
reehtsbewegung     in  den  USA.   Dies  alles  ftihrt  dazu,  daB  Kinder  die,  auf
einen   Bruderhof arifrachsen,    setr   bald   diese   besondere   Pragung   als
"Heimat'`  erletm,   gleichgtiltig  auf  velcher`  Kontinent  sich  der  jcueilige

Brnderhof  befindet.  So  gent  aueh der  -heizTatbezogene-  Sachunterricht  der
Brulechof-Schulen  voa  den  Tatsache  aus ,   daB  I.eberLsverstandnis,   Sirinver-
starwhis  urrd  grotio[`ale  Bindungen  des  Kindes  in  der  "Heirlratn  grundgel¢
verden.  Im Sachuntendcht  verden  solche  ZusaflTrchange  beouBt  ggmcht  und
durd  die  Ver..`ittlung  eines  Bezuges  zu  der  jeveiligen  rrationalen  unpe-
bung  nd  Kultur des  einzelh-en  B]ruderhofes  erveitert ,  `^n.r`it  die  Beziehun-

gen  zur eigeneri  Heilrat  vertief t  und  die  Gnndhaltung  der  Toleranz  gegen-
tiber  anderen   I.ebensformen      tiefer     verankert   wind.   In  all  dent  bleibt
klar,   daB   "Heint"   letztlich   nur   pers6nlich   erfahren   und  eben  nicht
vellnittelt  werden  kann.

Die  aktive  Auseinandersetzung  des  Kindes  nit  den  nattirlichen,  gecgra-

phischen,   sozialen  und  geschichtlichen  Gegebenheiten  seiner  jeveilieen
uTpebung  soil im  Kind  Verantcortungsgeftihl  ftir  den  heirratlichen  I.ebens-
bereich  €ken  ut  es   in  ersten  Ansatzen  zurT`  Mitgestalten  anregen  led
bet anigen .

Nun  dan,  vein  sich  der  Sachunterricht  ausgewc>gen  den  Forderungen  der
KindgenraBheit.    Wissenschaftsorientierung    und    Heirratorientiening    `;er-

pflichtet,   k6rmen  voa  irlTi  tiefgreifende und  tlberdauernde  erzieherische

Wjf_kygen     ausgehen.     Unvoreingencrmenheit,     Offenheit,     Sachlichkeit,
Sorgfalt,   Einfallskraft  und  Solidaritat  geh6ren  zu  jenen  panagcgischen
inlieger"   die   n±±t   durch   einseitige   Wissensvermittlung   zu  erreichen
sirrd,  sondem  vor  allen anderen  ein vertrauensvolles  Verhaltnis  z`17ischen

±  und  Kind  verlangen.  Mehr  noch  als  so  viele  eindringliche  forte
bevirkt  hier  das  lebendige  Peispiel, das  der  I.ehrer  in  einer  gleicher-
nELBen  unaufdringlichen  vie  engagierten  Weise  den  Kindem  gibt.
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16    Lehrer-KindlBeziehung
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Die Liebe zu jedem Kind und das gegeuseitge Vertrauen sind bestimmende Fakeoren

der Lehrer-Kind-Beziehung. Auch Zurechtweisung geschieht in Liebe (s. Foto.).

Ausspruch eines Bruderhofkindes ,-das das Gymnasium der Stadt besucht:  "Die Lehrer

sind dort nicht wirklich unsere Freunde, wie hier auf den Bruderhof. "
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SCELUBWORT

Ich denke, es ist deutlich geworden, daB die Bruderhofyadagogik zwar mitten

aus der Zeit der reformpadagogischen Bewegung stammt und von dcher auch

ihre  Prigung  hat,  aber  dermoch  einen  eigenen,  in  ihrem  Verstandnis  der

biblischen Aussagen fuBenden Erziehungsbegriff 2°4 besitzt.  Die Verschmel-

zung von gelebtem christlichen Glauben, Ideen der Jugendbewegung und der

Reformpadagogischen Bewegung machen die Faszination und den Reiz dieser

Padagogik aus.

Erstaunlich ist, dal} Eberhard Amold und die Bruderhofyadagogik, obwohl sie

in ihrer Schule Ideen der Reformpadagogik umsetzten und im Austausch nit

ihr standen, in keiner padagogischen Literatur oder Geschichte der Padagogik
`  zu  finden  sind.  Daher  soll  diese  Arbeit  auch  einen  Beitrag  zur  SchlieJ}ung

einer  Lticke  in  der  padagogischen  Literatur  leisten.  Im  fibrigen  sind  die

Bruderh6fe jederzeit  offen  fur  Besuch,  so  dat  man  ihre  Padagogik  ganz

prahisch miterleben kann.

`  AbschlieBend ist festzustellen , dat viele Aspekte der Bruderhofyadagogik auch

fur  unsere   Schulen  bedeutsam   sind   und  daB   sic  meinen  padagogischen

Standpun]ct bereichert haben.

Auch  wenn  sich  an  einigen  Stellen  meine  Faszination  und  Begeisterung

` niedergeschlagen  hat,  ging es in dieser Arbeit nicht darum,  die Bruderhof-

padagogik als eine perfekee Padagogik darzustellen. Auch in der Bruderhofer-
ziehung gibt es wie tiberall Probleme.  Eine Bruderhoflehrerin  sagte dazu im

Gespfach: "Wir sind bestimmt keine besseren Padagogen und haben auch nicht

die Methode. Auch wir machen viel verkehrt und haben Schwachen, aber wir

. haben bessere Bedingungen als an staatlichen Schulen. "

2°4 vg|.  Brief von Annemarie Zimmermann vom 30.12.92.
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Zum SchluB soll noch einmal Eberhard Amold zu Wort kommen:  "K6nnen

wir  das  nit  eigenen  Kfaften  des  Guten  ?  Eine  solche  Padagogik  ist  ein

menschlich unerreichbares  Ideal  ! "  205

So  schlieJ}t diese Arbeit  nit den Verweis  auf die Glaubensgrundlagen  der

Bruderh6fe.

205 ebenda,  S.  38.
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ANLAGE

iE=

Hutterische Brdder
DEP  BBUDEF"OF, EINE CHPISTLICHE GEMEINSCHAFT
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REDIEN

Video:   "Leben  in Gemeinschaft"   mit  Textheft.  Bin  Bericht  tiber  das

Leben  der Bruderh6fe.   *

Video:    "Zum  Spielen   geboren."   Einblick   in  die   Hersteuung    von
"Community  Playthings"  und  das  padagogische   Konzapt,   das   dahinter

steht.  *

Die ivit * gekermzeichneten Bttcher und Median stammen aus dem brnderhoif

eigenen Verhag (Ifl:ug-Verleg bzw.  Plough Pubtishing House).
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AUS DEM ARCHIV DER BRUDER116RE

Annmerkung:    Da  folgende  Dokumente   sehr  alt  sind  und  teilweise  nicht

mehr   vollstindig   oder   schwer   leserfich    waren,   ist   eine

kolfekte  Angabe  aller Daten  nicht inner  m691ich.

Interessant   sind die verschiedenen  Verlage  des Bruderhofes.

Sic sind Teil der Geschichte der Bmderh6fe. Daler  sind sie

durch K#rJ!lid/i¢ck kenntlich  gemacht.
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Briefe

Unver6ffentlichte   Briefe  aus  der  "Eberhard-Amold-Korrespondenz"

aus  der  Zeit  zwischen  1922 und  1932.

Briefe  und   Fax  von  Mitgnedem   der  Bruderh6fe   in  Deutschland,
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Kopien  von Buchtiteln  und Artikeln  aus der Zeit  urn  1920:

Speeht, Minna:   "Hermann  Lietz.  Gedichtrisrede,    gehalten   am
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Bruderhofgemeinschaft.
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SONSTIGES

Curriculum-Komitee  (1957):  "Einffihnmg  in  das  neue  Curriculum. "

Primavera,  Paraguay.

Grundlagenpapiere,    Komespondenz    nit  den  rheinland-pfflzischen

Kultusministerium,   Grundlagen  zu Lehxplinen,  Stundentafel,   etc. aus den

Schulakten  der Bruderhofschule   auf den  Michaelshof.

Aufstitze,  Bilder und  Gedichte  von Schtilem  der Bmderhofschulen.

Katalog   der   Bmderhof-Werksfatten     von   "Community   Playthings".
"Community Playthings" ist das  eingetragene   Warenzeichen   (trade  mark)

der Bruderhofwerksfatten    in Darven  qtobertsbridge,   England).  *

Katalog   der   Bruderhof-Werkstatten     von  Geriten    fur  behinderte

Menschen.   "Rifton.  Ftir  Menschen  nit  Behinderungen"   ist  ebendalls  ein

eingetragenes   Warenzeichen.

HUTTERIAN   BRETHREN

ARCHIVES
SPRING   VALLEY,   PA
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` Ich versichere,  daB  ich die Arbeit  selbstindig  und nur nit den angegebe-

men Quellen  und Hilfsmitteln  angefertigt  habe. Alle Stellen der Arbeit, die

ich aus anderen  Werken  den Wortlaut  oder den Sinne mach entnommen

habe,  sind kermtlich  gemacht.

Heidelberg,  den  03. Februar  1993

Unterschrift
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