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Vorspruch

zur feierlichen Einweihung des ersten 
Breslauer Volkshochschulheims 

Sonntag, 14. Februar 1926.

Nun zeichnest, geboren aus unserem Traum, 
Du schlichte Formen in stillen Raum, 
Ein greifbar Sein, das vor uns steht, 
Verwirklichte Hoffnung, erfulltes Gebet, 
Heim uns'rer Sehnsucht!

Unterm weithin sichtbaren Himmelsdom, 
Umhutet von Baumen am Heimatstrom, 
Gegru^t von den Turmen, von Winden umraunt, 
Stehst, Haus in der Sonne, du heiter gelaunt, 
Klein, aber unser!

Auf frohlicher Fahrt ein Gedankenblitz, 
Ęrstąndst du aus Willen und Tat als Besitz. 
Auf Opfer gegrundet, aus Liebe geschmuckt, 
Als Werk der Gemeinschaft beglućkend gegluckt, 
Freust du uns alle.

Du fuhrst uns zum Ursprung des neuen Gefuhls
Verbindender Einheit: des Lagergewuhls 
Verblassende Bilder, sie steigen empor, 
Weil Duft deines Holzes sie machtvoll beschwor, 
Schlichte Baracke!
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Wenn die Leidensgemeinschaft der Kompagnie
Im Angesichte des Todes gedieh, 
Bluht neue Gemeinschaft der Arbeit allein 
Aus besonn'nem, besonntem Zusammensein 
Schaffender Menschen.

V
Drum diene zu Arbeit, Erholung und Fest, 
Der Stunde werde ein hegendes Nest! 
Ja, traulicher Raum, mache sichtbar die Zeit, 
0 Heimenge, offne die Seele uns weit, 
Fest steh' am Strome!

Volkshochschulheim, wir weihen dich heut 
Als Statte, die allzeit Gemeinschaft erneut!
Bin Anfang bist du, ein Zukunftskeim, 
Bis alle fanden zum Volke heim: 
Dann hei^t du Deutschland!

Waldemar von Grumbkow.

Unser Heim.

Die vorliegenden Blatter der Volkshochschule bringen die 
Heimordnung1) und damit gewissermaBen die Ubergabe des Heims 
an alle Angehorigen der Volkshochschule. Eine ganze Reihe von 
Volkshochschulern ist ja in den letzten Wochen schon im Heim 
gewesen, entweder zu Gemeinschaftsabenden ihrer Arbeitsgemein= 
schaften, zwanglos an Sonntagen, oder bei sonstigen Gelegenheiten. 
Viele andere werden aber noch wenig von dem Heim wissen, sie 
erinnern sich vielleicht nur der Sammlungen und Vortragsabende, 
die dafur veranstaltet worden sind. Besonders zu diesen vorlaufig 
noch Fernstehenden mochte ich heute von dem Heim sprechen.

1) Siehe Seite 155.

Es war sicherlich ein erfreuliches Zeichen gesunden Lebens in 
unseren Arbeitsgemeinschaften, daft die Forderung nach Heimen 
im vorigen Jahre von den verschiedensten Seiten her so lebhaft 
aufgestellt wurde. Ich sehe darin einen Beweis, daB man sich in 
den Lehrgangen in den Stunden der gemeinsamen Arbeit wirklich 
menschlich nahegekommen war. (Auch die Volkshochschul=Frei= 
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zeiten sind ein solcher Beweis; uberall liegt hier der Wunsch nach 
irgendwelchen erreichbaren Formen einer Lebensgemeinschaft uber 
die bestehenden Arbeitsgemeinschaften hinaus zugrunde.)

Daft aber in unserer Zeit so grower sozialer und wirtschaftlicher 
Not, in der eine Hilfe von seiten der offentlichen Korperschaften 
oder sonstige Zuwendungen von auBen her nicht in Frage kommen 
konnten, mancher reizvolle Plan, der die Gemuter bewegt hatte, 
zunachst nicht zu verwirklichen war, mu^te bald eingesehen werden. 
Man durfte sich fur den Augenblick nur bescheidene Ziele stecken, 
wenn uberhaupt etwas erreicht werden sollte. Dabei war es jedoch 
eine Freude, zu sehen, welchen Opfersinn die ganze Volkshoch= 
schule (Lehrkorper wie Schulerschaft) bei der Aufbringung der 
erforderlichen Mittel bezeigte. GewiB, unser erstes Heim ist sehr 
bescheiden fur eine Organisation von der Gro^e unserer Breslauer 
Volkshochschule; dafur ist es aber auch in der Hauptsache mit den 
eigenen Kraften der Schulerschaft geschaffen.

Alle diejenigen, die uberhaupt noch nicht dort gewesen sind, 
bitte ich, recht bald einmal in das Heim zu kommen. Es liegt, 
von alten Baumen beschattet, unmittelbar an der Oder nahe der 
Wilhelmsbrucke. Man geht in dem Grundstuck An der Wilhelms= 
brucke Nr. 7 durch ein schmales Holztor und verfolgt diesen Weg, 
der erst durch eine Holzwand und dann durch einen Drahtzaun 
von dem ubrigen Gehoft abgetrennt ist, bis zu einer Tur in dem 
Drahtzaun. Beim Heraustreten aus dieser Tur hat man noch wenige 
Schritte mit einer schwachen Wendung nach rechts bis zu unserem 
Barackenhausel, das sich jedem Volkshochschuler auch sogleich 
durch das von dem Titelblatt unserer Blatter her bekannten 
Wappen kenntlich macht.

In der Woche wird das Heim vorlaufig im allgemeinen nur 
von Gruppen besucht, die sich, wie in der Heimordnung angegeben, 
vorher mit dem Volkshochschulamt wegen der Benutzung ver= 
standigen. Dagegen finden sich an den Sonntag=Nachmittagen 
und =Abenden Teilnehmer der verschiedensten Lehrgange dort 
zusammen: da wird an einem Tische Schach gespielt, an einem 
anderen sitzen Menschen, die sonst womoglich gar keine Fuhlung 
miteinander haben, in eifrigem Gedankenaustausch zusammen, 
einige kommen von einer Wanderung zuruck und kehren rasch 
noch fur kurze Zeit im Heim ein, um zu sehen, wen sie dort an= 
treffen, und von ihren Eindrucken des Tages zu erzahlen. So 
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konnte man schon in diesen wenigen Wochen oft genug mit innerer 
Freude wahrnehmen, da 8 das Heim trotz seiner raumlichen Be= 
grenzung und seiner Bescheidenheit in bezug auf das au^ere 
Gewand seinen Zweck erfullte: es ist ein Heim im wahren Sinne 
des Wortes schon fur viele geworden. Nach diesen ersten Ein= 
drucken darf erwartet werden, daft sich bald jeder Volkshochschuler 
darin vollig heimisch, aber auch fur das Ganze verantwortlich 
fuhlen wird. Und die gemeinsame Verantwortung wie das Zu= 
sammensein in frohen Stunden des Ausspannens von der Berufs- 
arbeit werden mit dazu beitragen, Brucken zu schlagen zwischen 
den jetzt einander oft noch recht fernstehenden Horern der
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften;

Elise Weis.

Forderungen des „Volksdenkens" an den 
Volkshochschulunterricht.

(Nachschrift eines Vortrages auf dem 19. staatlichen Lehrgang 
fur Volksbildner.)1)

1) Die Drucklegung dieses Vortrages erfolgte 
zunachst im .„A r chiv fur Erwachsen en bi 1dung" 
(II. Jahrgang, Heft 6, November/Dezember 1925), 
her ausgegeben von Dr. R. v. Erdberg im Verlag der 
Arbeitsgemeinschaft, Berlin W. 35. Der Nachdruck 
hier erfo1gt mit Genehmigung von Herausgeber 
und Verlag des „Archivs". — Interessenten, die mit den Dar= 
legungen dieses Beitrages nicht allein fertig werden, seien darauf aufmerksam 
gemacht, dag der Verfasser im kommenden Herbst eine Arbeitsgemeinschaft 
einrichten wird, deren Erorterungen von diesem Aufsatz den Ausgang 
nehmen sollen.

Meine verehrten Damen und Herren! Wenn ich jefet nicht hier 
am Rednerpult stehen mugte, sondern dort in der Miłfe des 
Zimmers sifaen konnie zusammen mit den Teilnehmern einer meiner 
Volkshochschularbeitsgemeinschaften, und ich wiirde Ihnen so 
einen unmittelbaren Eindruck in meine Arbeit verschaffen — das 
mochte uns alien besser anstehn. Dann wurden Sie bald merken, 
worauf es mir in der Volkshochschule ankommt, was und wie ich 
es meine. Damit sefcte ich Ihnen ein Stuck Volkshochschul- 
Wirklichkeit hin, ein kleines padagogisches Werk. Daruber 
liege sich reden. Audi Ihre Kritik bekame feste Ansagpunkte. 
Wie die Dinge nun aber liegen — und ja in solch einem Lehrgang 
auch nicht anders liegen konnen —, werden Sie uber meine 
Rede von meinem. Werk reden mussen.
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Ich will mil diesen Bemerkungen auf innere Schwierigkeiten 
hinweisen, die unserer Arbeit hier — ubrigens ebenso wie in den 
Arbeitsgemeinschaften der Volkshochschule — erwachsen.

Wollen wir nidit blindlings aneinander und an den Dingen 
vorbeitappen, dann mussen wir uns klar madien, dag in dieser 
Shinde eine mindestens dreifadie Uebersefeung von uns ge- 
fordert wird. Zunachst mug ich mir uberlegen, was idi denn 
eigenilidi in der Volkshochschule treibe; (wenn Sie wollen.) was 
mich in ihr treibt; ich mug meine Praxis in meine Gedanken uber- 
segen. Dieses der-Praxis-Nachdenken ist noch etwas anderes 
als die ihr vorausgehenden begrundenden Erwagungen; da wir )a 
dodi als rechte Lehrer nidit nadi Rezepten handeln, die wir be~ 
sigen, sondern eher durch Machte getrieben, von denen wir be- 
sessen sind. Habe idi nun meine padagogische Praxis (zu der in 
gewissem Sinne dieses Vorbedenken auch mit gehort) in meine 
Gedanken ubersegt, dann mug ich zweitens diese Gedanken in 
Worte fur Sie ubersegen. Und drittens haben Sie, was Sie von 
mir horen, in Ihr Denken zu ubersegen, es („richtig“l) aufzufassen. 
Das ist der vielfach gebrochene Weg, auf dem wir 
uns amrechten Ort und im ents^heiden den Augen - 
blick treffen mussen, wenn Sie das von mir Gemeinte begreifen 
sollen.

Vom „Lehrgut“ der Volkshochschule2) sollte die Rede sein, 
d. h. von den Gegenstanden des Vo1kshochschu1- 
unterrichts.

Es liegt nahe, dabei zunachst an die Gegenstande der 
Wissenschaft zu denken. Wir mussen uns ihr Wesen wenig- 
stens in seinen Grundzugen vergegenwartigen, wollen wir bei 
unseren weiteren Betrachtungen auf testem Grund stehen.

Der Gegenstand der Wissenschaft, hat man gesagt, ist 
nicht, er wird2). Mit dieser Formel steht die Philosophic des 
kritischen idealismus dem naiven Realismus gegenuber3), fur den 
die Gegenstande absolut, losgeldst von jeder Subjektsbedingung, 
ferłig da sind, um gegebenenfalls in irgendein Subjekt „hinein- 
gesdiuttet zu werden wie Nusse in einen Sack".

Ich versuche.an Beispielen klarer zu madien, was ich meine.

*) So lautete das Thema auf dem Lehrgange.
a) Vgl. z. B. Richard Honigswald: „Zur Wissenschaftsa 

theorie und =systematik" (Kantstudien, Bd. XVII, S, 64).
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8) Vgl. die scharfumreigende Darstellung der philosophischen Situation 
bei Siegfried March: „Substanza und Funktionsbegriff in der 
Rechtsphilosophie" (Tubingen, 1925), S. 1.



Ein „Edelstein1) kann mineralogischer Betrachtung unter- 
liegen. Er kann unter Umstanden audi historisch untersucht 
werden: er sei etwa einst gewaltsam aus einer Krone heraus- 
gebrochen worden, und aus den Spuren, die er davon tragt, lagt 
sich mandies uber jene Begebenheit ablesen. Und hangt er 
funkelnd am liaise einer schonen Frau, wird er wohl Gegenstand 
asthetischer Wertung.

X) Vgl. Richard Honigswald: „Studien zur Theorie pada= 
gogischer Grundbegriffe" (Stuttgart, 1913), S. 20 ff.

2) Richard Honigswald: „Die Grundlagen der Denkpsychologie" 
(zu benutzen ist jetzt die zweite Auflage: Leipzig und Berlin, 1925). 
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Der ausgegrabene Pharao wird heut Objekt mannigfachen 
historischen Denkens. Aber auch der moderne Anatom mag es 
sich nicht nehmen lassen, ihn zu untersudien; und der Pharao 
wird ein naturwissenschaftlicher Gegenstand, etwas offenbar ganz 
anderes, als fur was der Historiker ihn nimmt.

Diese Beispiele sollen zeigen: durch methodische Be- 
stimmung, durch Stellung in einen Bedeutungs- 
zusammenhang „wird" ein naturwissenschaftlidier, „wird" 
ein historischer G e g e n st a n d. Ohne solche methodische Be- 
stimmung, ohne soldie Einfugung in einen Bedeutungszusammen- 
hang kann von einem Gegenstand einer Wissensdiaft uberhaupt 
nicht die Rede sein, bleibt nur dieses oder jenes X als Stuck einer 
„methodenindifferenten Wirklichkeit", die zu den interessantesten 
und audi sdiwierigsten Problemen der modernen Philosophie ge- 
hort, mit der wir uns jedoch heut nicht weiter zu befassen haben; 
uns genugt fur unsere besonderen Zwecke der Einblick in jenes 
„Werden" des Gegenstandes. Im ubrigen brauche ich wohl audi 
diejenigen, die solchen Erwagungen bisher nodi fernstanden, jefet 
nidit mehr vor dem tollen Mifeverstandnis zu warnen, als sei soeben 
von einem Hervorzaubern der Wirklichkeit durch die Wissensdiaft 
aus dem „absoluten Nichts" die Rede gewesen; naturlich nicht Welt- 
Schopfung sondern — so konnte man sagen — Weltbild-Sdiopfung 
durch Wissensdiaft war gemeint, nicht Werden sondern Gegen- 
standlichwerden der Welt fund auch von Weltschopfung und Werden 
der Welt konnen wir ja nur reden, wenn sie uns gegenstandlich 
werden im vorher dargelegten Sinne).

Gestatteń Sie nun, dab ich Ihren Blick jefet von diesen er- 
kenntnistheoretisdi-methodologischen Feststellungen weiterfuhre 
zu Betrachtungen einer Disziplin, die unter dem Namen „Denk- 
psY cho1ogie2)neuerdings immer bedeutsamer wird. Sie durfte 
audi fur unsere Arbeit sich als recht fruchtbar erweisen.



Das allgemeine Sdiema fur alles (Gegenstands-) Denken ist: 
„Ich weiB etwas". Subjekt und Objekt sind verknupft durdi 
das Aktivum. Hier liegt vor — um in der Sprache der Denk- 
psychologie zu sprechen — eine Funktion der iiberzeitlichen Geltung 
in die Zeit. Wenn ich midh aktiv im Sinne der Wissenschaftsnorm 
bestimmt-methodisch jenem X zuwende, „wird" ein mineralogisdier, 
historischer (usw.) Gegenstand. Dieses Aktivum ist 
geradezu konstituieren des Moment fur diesen 
meinen Gegenstand; wir wollen das fur alle unseren 
weiteren Erwagungen ja nicht mehr vergessen! Und durdi es kon- 
stituiert wechselseitig audi das Objekt midi als Subjekt gerade 
dieser Situation (was uns dann an Beispielen anschaulidi werden 
wird).

Jefet aber ist es an der Zeit, dag ich fur den Fortgang unserer 
Untersuchung einen neuen Begriff einfuhre. Einigen wir uns darauf, 
dak wir ihn zunachst schroff und unvermittelt neben das bisher 
Gesagte seben. Idi rnufe Sie auch bitten, das Wort, das ich Ihnen 
nun sagen will, im ersten Augenblick als blo^e Marke leer und in- 
haltslos hinzunehmen, bis ich Ihnen nodi einige Erklarungen hin- 
zugefugt habe. Denn ich gestehe often, es ist eigenflidi eine Ver- 
legenheitswahl und ohne diese Erklarungen miBverstandlidi. 
Jedoch ich habe kein besseres. Idi will jebt spredien vom Volks- 
denken.

Aber beide Teile, des Wortes bedurfen, wie gesagt, sofort 
einiger Bestimmungen, damit wir auch nur weiter diesen Ausdruck 
ohne Verwirrung benuhen konnen. „Volk", das sind hier nicht 
etwa „die anderen", sondern dazu gehore ich auch, dazu gehoren 
wir alle, sofern wir ni dit gerade wissenschaft 1ich 
denken. Ich meine also mil „Volksdenken" eine Instanz, die 
neben der Wissenschaft1) steht, die irgendwie anders ist 
und verfahrt wie Wissenschaft und auch irgendwie andere „Gegen- 
stande" hat. Und unsere ferneren Bemuhungen sollen sidi gerade 
darauf richten, diesen Untersdiied aufzudecken.

1) Wohlgemerkt: neben der Wissenschaft, n icht etwa unter 
ihr! Es handelt sich beim „Volksdenken" nicht etwa um ein „nicht ganz 
scharfes", „nicht ganz richtiges" Denken oder dergl.

„D enken" ist hier in viel weiterem Umfange genommen als 
Sdiulterminologie dies Wort vordem gebrauchte. Es wurde dar- 
unter auch „Fuhlen", „Erleben" u. dgl. fallen, soweit diese Begriffe 
nidit lediglich auf „Symbole fur den subjektiven Zustand des Ich" 
gehn, sondern ein irgendwie Gegenstandlich-gerichtetsein meinen.
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Fur Kenner Berthold Ottos sei nodi bemerkt, dag dies 
„Volksdenken" keineswegs seinem „Volksorganischen Denken" 
gleichgesegt werden darf. Wenn freilich auch Beziehungen 
zwischen beiden Begriffen bestehen werden;

Was es nun mit diesem Volksdenken auf sich hat, lessen 
Sie uns heut untersuchen, indem wir Analysen seiner 
Gegensiande machen. Eine Volkspsychologie ist gerade im 
Rahmen unserer Arbeit gefordert worden. Und es ist ja auch klar, 
dag wir das Denken des Volkes kennen mussen, wenn wir Volks- 
hochschularbeifsgemeinschaften wagen wollen. Rosenstock 
hat mehrfach betont, dag die hier anzusegende Psychologie aber 
nicht sdiamlos verfahren durfe; und er verwirft deshalb psycho- 
analytische. Feststellungen. Es ware noch zu fragen, ob Psycho
analyse durchaus sdiamlos sein musse, ob nicht blog mancher 
Psychoanalytiker schamlos vorgeht und manche Psychoanalysierte 
der Scham entkleidet wurden. Aber ich stimme ihm vollig zu, dag 
wir der Person unserer Volkshodischuler nur mit Takt und Re
spekt begegnen durfen. Und jedenfalls kommt es mir hier nicht auf 
Psychoanalyse, sondern auf Objektanalyse an. Hier eint uns eine 
Einstellung, die ubrigens jener Meinung auf anderem Gebiete ver- 
wandi ist, es sei widerwartig geschmacklos und unbedeutend, 
Gpethen seine Liebschaften nachzuzahlen und Schillers faulen 
Aepfeln nachzuschnuffeln, und man solle es liebef unternehmen, 
aus dem grogen Werke eines Mannes seine Biographie abzulesen. 
So wollen wir aus Analysen der Volksdenk-Gegen- 
stande das Vo1ksdenken kennen lernen, und 
sehen, was daraus fur die Methode des Vo1ks^ 
hochschu1unterrichts zu folgern ist.

Sett langerer Zeit schon bin idi auf der Jagd nach Gegenstanden 
des Volksdenkens. Lassen Sie mich nun einiges davon mitteilen.

„Der Zobtenl" Nicht wahr, jegt verfolgen wir zunachst nicht, 
wie er Objekt dieser oder jener Wissenschaft werden kann! Viel- 
mehr uberlegen wir: wenn der Sdilesier als solcher „Zobtenl" hort 
oder ausspricht — worum handelt es sich ihm dann, was meint 
er? Zweifellos ist ihm das in dieser Situation nicht einfach ein 
geologischer Gegenstand, oder ein historischer u. dgl. Sondern 
wenn in der Seele des Schlesiers „Zobtenl" erklingt, so ist ihm das 
ein bis zum Bersten sinnhaltig gefullter Komplex: eine bestimmte 
blaue Linie am Horizont; Schlesiens Wahrzeichen, dem seine lands- 
mannische Liebe gilt; der Ort, von dem der Grogvater erzahlte; der 
„Zutabarg, dar sdiiene blooe Hubel", von dem Holtei sang; und
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noch mandies mehr. Wozu nodi zu bemerken ist, dak alle diese 
Momente nur in der fur diese meine Mitteilung augenblicklich 
notigen spradilidien Auflosung so nebeneinander stehen, wahrend 
sie in jenem Komplex sozusagen ineinander, jedenfalls nicht 
einfach summativ oder gar nacheinander da sind. Sie sind 
gemeinsam in und durch etwas, was ich jekł zunachst lediglich an- 
deute als „Sinnhaltung" (in diesem Falle: Sinnhaltung des 
Schlesiers), und wovon nodi weiterhin die Rede sein soil.

Aber fuhren wir unsere Untersuchung an einem anderen Beispiel 
weiterl Vor einigen Wochen kam idi eines Vormittags bei meinem 
Gang ins Volkshochschulamt auf der Breslauer Promenade an einen 
Menschenauflauf. Beim Nahertreten sehe idi eine armliche Frau 
wie ohnmaditig auf einer Bank liegen, und uber sie beugt sich aus 
einem kleinen Wagen ein vielleicht sechsjahriges Madchen und ruff: 
„Mutter!" Gar keine Frage: in diesem ersdiuHernden „Mutter!" 
war ein Gegenstand gesekt; aber genau dieser Gegen- 
stand kann nie Gegenstand der Wissenschaft sein. 
Dieses „Mutter!" selbst mag immerhin Gegenstand mancher Wissen- 
schaft werden konnen: der Psychologie, der Physiologie, der Pho- 
netik meincthalben (wenn einer so ehrfurditslos abstrahieren kann); 
aber das, was inund mit dem „Mutter!" gemeint ist, davon 
gibt es in aller Welt keine Wissenschaft, das ist unmittelbar Gegen
stand allein dieses kindlichen „Denkens". Nun aber wirklich Gegen- 
słand in durchaus objektiver Behauptung gegenuber etwa subjektiv- 
launisch-willkurlicher Sekung oder Vorstellung. Das offenbart sich 
auch darin, dak dieses Kind wie aus einer Selbstverstandlichkeit 
aufschrecken wurde, wenn es merkte, dak die anderen nicht wesent- 
lich wissen, was es mit dem Ausruf meint; in seiner ganzen Ein- 
stellung liegt wenigstens implicit der Anspruch, in seiner Intention 
verstanden zu werden, was doch nur unter der Voraussekung eines 
Objektiven moglich ist. Ganz gewik richtet sidi dieses „Mutter!" 
auf einen Gegenstand; und wir konnen — vom besonderen Falle ins 
Allgemeine fortschreitend — hinzuseken: fur manchen Menschen 
wird das mit „Mutter!" Gemeinte vielleidit der Gegenstand; 
sicherlich aber trifft das Umgekehrte nicht gar so selten ein, dak 
namlich eine Mutter mit „Mein Kind!" dem Gegenstande ihres 
Denkens Ausdrutic verleiht.

Was den Gegenstand Mutter (dessen Komplexion sich jeder 
selbst ausmalen kann) hier „moglich" macht, ist die Sinnhaltung des 
Kindes. Und nun konnen wir das vorhin schon angedeutete Wechsel- 
verhaltnis von Subjekt und Objekt einsehen: gerade dadurch, dak

133



dieses Madchen ganz bewuBt den Gegenstand Mutter hat, wird es 
so recht Kind; wofern eben Kind sein etwas mehr bedeutet als nur 
vom Weibe geboren sein. „Als wer" einer die Well betrachtet, isf 
eine nach zwei Seiten gerichtete Frage.

Sollte aber jemand noch sagen: „Von dem, was mit „Mutter!" 
gemeint sein soll, habe ich beim besten Willen keinen Begriff", so 
wurde ich ihm antworten: „Ganz recht! Hier ist kein Gegenstand, 
der im Begriff gefaBt wird (wenigstens zunachst nicht), sondern einer, 
der Macht uber den Menschen gewinnt, daB der ihn ausdruckt, ja 
hinausschreit." ich glaube, damit sind wir von einer anderen Seite 
zu einer Einsicht gekommen, die, wie ich vor wenigen Tagen 
las, Rosenstock in anderem Zusammenhahge sogar in ahnlichen 
Formulierungen gibt. ^)

Wenden wir uns nun einem anderen Beispiel zu! Wir mussen 
das Volksdenken im Leben belauschen, wollen wir im Volkshoch- 
schulunterricht nicht ahnungslos ihm gegenuberstehen.

Auf meinem Schreibtisch stand kurzlich in einer kleinen Vase 
ein ruppiger, raupenzerfressener Zweig. Der asthetisch gebildete 
Freund tritt in mein Arbeitszimmer, wirft cinen Blick auf das Ding, 
einen zweiten — halb besturzt, halb ironisch — auf mich: „Na, das 
woll’n wir wohl wegnehmen?" Drauf ich in aller Seelenruhe, be- 
stimmt: „Du hast ja ganz recht. Aber laB gefalligst stehenl" Der 
Freund hatte ja wirklich recht: als asthetischer Gegenstand — ab- 
scheulich. Aber dieser Zweig war ja fur mich gar kein „asthetischer 
Gegenstand". Mein kleines Tochterchen hatte mir ihn ein paar Tage 
zuvor hingestellt. Lind dieser Zweig ward wohlbestimmter Gegen
stand durch die Sinnhaltung des (meinethalben auch asthetisch 
wertenden) Vaters mit all ihren gemutlichen, ethischen, padagogi- 
schen lusw.) Richtungen. Ja, noch mehr: er ward durch die Sinn
haltung der Gemeinschaft von Vater und Kind ein ganz 
bestimmter Gegenstand, den aber eben der bloB asthetische Ein- 
wand verfehlen muBte.

Uebrigens sei auch hier wieder unmiBverstandlich betont, daB. 
wir soeben nur heraus aus dem Zwang zu sprachlicher Mitteilung 
von gemullichenj ethischen, padagogischen Richtungen fedeten, um 
uns so sprachlidi andeutungsweise miteinander zu verstandigen 
und an das heranzutasten, was gemeint ist. Zu wahnen, der ge- 
nannte Gegenstand sefee sich aus diesen und diesen und diesen 
Komponenten zusammen, ware sozusagen (mutatis mutandis) eiń

1) Eugen R osen sto ek: „Soziologie", Bd. 1 (Berlin und 
Leipzig, 1925), S. 8.
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Ruckfall in die Assoziaiionspsychologie auf hbherer Ebene. Der 
Gegenstand wird bier nicht durch Teilsebungen komponierł; er 
,;wird“ als geschlossenes Ganzes aus einer Gesamtsinnhaltung, aus 
der alienfalls nachtraglich in ihrer Betrachtung einzelne Wert- 
richtungen herausanalysiert werden konnen, wobei auch nodi zu 
beachten ist, daB jedes Einzelne sich vom Ganzen her bestimmt und 
nur mit dessen index zu ihm gehbrig bleibt.

Der Zweig also blieb auf meinem Schreibtisch stehen. Und 
auch ich selbst kam durch jenen Einwurf des Freundes nicht aus dem 
’Gleichgewicht. Ware es bei jedem anderen auch so gewesen? Wie 
ware es — sagen wir einmal der Kurze halber und ohne uns auf uns 
etwas Besonderes einbilden zu wollen (denn auch „uns" konnie 
Aehnliches in einem etwas anders gelagerten Falle passieren) — 
sagen wir also: wie ware es einem „einfachen Manne aus dem 
Volke" gegangen? Ware er nicht vielleidif durch jenen Einwand 
aufs schlimmste veriest worden? Und warum? Weil er nicht ab- 
strahiert und nicht merkt, dak der Einwand einem asthetischen 
Gegenstande gilt, also einem „ganz anderen" Gegenstande als 
sein e m durch die yorhin angedeutete Sihnhaltung „gewordenen"; 
und daher muB ihm der Einwurf tatsachlich als Rechtsverlebung, 
als roher Eingriff in einen rechtmaBigen Wert erscheinen. Und der 
Umstand, daB er fich veriest fuhlt, ist fur uns gerade deutlicher 
Hinweis darauf, daB hier noch ein anderer Gegenstand vorliegt als 
ein asthetischer; denn auch dieser Mann findet — wie sich in 
anderen Fallen zeigen durfte — einen solchen Zweig unschon, 
wenn eben er ihm asthetischer Gegenstand wird.

Von da erhalten wir einen ernsien" Wink fur den Volks- 
hochschulunterricht. Wir mussen in der Arbeitsgemeinschaft immer 
wieder sorgfaltig sondieren, ob wir auch wirklich alle uber „den- 
selben" Gegenstand reden. Und daB dies geschieht, mussen wir 
durch bestimmte padagogisch-methodische Mitfel immer wieder 
garantieren. Und immer auf der Hut sein, zu „verleBen", wie soeben 
aufgezeigt. Sollte aber hier jemand spbitisch dreinreden: das seien 
docli Selbstverstandlichkeiten, die „man" sich langst an den Schuh- 
sohlen abgelaufen habe, dem sage ich kaltgelassen: „Du hast ja 
keine Ahnung, wie die Praxis wirklich aussicht, wie foriwahrend die 
Menschen aneinander vorbeireden; und mir scheint, mein selbst- 
gewisser Freund, du machst in deinem Unterricht reclit gedanken- 
lose SchniBer."

Der moglichen „Bedeutungszusammenhange" (ich erinnere an 
das anfangs Erorterte!) sind viele. Und es ist eine keineswegs leichte 
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padagogische Aufgabe, dafur zu sorgen, daB das X in einem alien 
Teilnehmern der Arbeitsgemeinschaft gemeinsamen Bedeutungs- 
zusammenhang steht, oder daB wenigstens untereinander Verstandi- 
gung daruber stattfindet, in welchem Bedeutungszusammenhang 
dieser und in welchem jener sieht und spricht. Die nackte Rede und 
gar „Termini" konnen abscheulich hinter’s Licht fuhren.

Eines, glaub’ ich, sollten wir immer wieder einmal tun: uns an 
die eigene Schulzeit erinnern. Sind wir nicht auch bisweilen vom 
Lehrer „veriest" worden, der in den Porzellanladen unserer 
Denk-Gegenstande hineinkrachte, ohne das von ihm angerichtete 
Unheil zu merken — weil er eben meinte: wir „meinten", was er 
„meinte". Von solchen Erinnerungen- findet man Pfade ins Laby
rinth der eigenen padagogischen Aufgaben.

Und nun noch ein levies Beispiel fur Volksdenk-Gegenstande. 
Wir hatten hier in Schlesien vor einiger Zeit den scheuBlichen Fall 
Denke; der Denke hatte eine Reihe bei ihm einkehrender Hand- 
werksburschen nacheinander umgebracht; schliefjlich wurde er ent- 
deckt: der Handwerksbursche Olivier entrann verwundet mit Muhe 
und Not einem neuen Mordanschlag. Uns interessiert hier das 
Schicksal Oliviers: er wurde bestraft, weil sich herausstellte, daB 
er bei Denke gebettelt hatte. Ueber dieses Urteit schuttelt das 
Volk den Kopf, es ist entrustet, manche meihen: im Sinne einer 
hoheren Gerechtigkeit hatte Olivier vielmehr Belohnung verdient. 
Das Volk hat recht. Aber der Richter hat audi recht; er hał ja das 
Rechł — und nach ihm gesprochen. In der Reditswissenschaft steht 
der Fall Olivier gut definiert an bestimmter Stelle und kann wohl 
nicht anders beurleilt werden. Das ReditsbewuBtsein des Volkes 
aber ist ein anderes Bedeutungsforum als die Jurisprudenz und dort 
der Fall Olivier ein anderer Fall.

- Solche Geschiditen sind ja keine Seltenheil. Allenthalben 
schaffen sie Erregung. Und wer die Existenz von Gegenstanden 
des Volksdenkens neben denen der Wissenschaft leugnet, dem 
konni" sich in solchen Fallen die Wirksamkeit von Volksdenk- 
Gegenstanden einmal uberraschend manifestieren; es hat in 
jiingster Zeit Augenblicke gegeben, in denen es leichi hatte uber 
die genannte Verschiedenheit zu einer neuen Revolution kommen 
konnen.

Der „Verbrecher" Olivier ist „aus der Welt geschafft", wenn 
Rechtsprechung — wenigstens in soldien Fallen — nicht nach 
Reditswissenschaft, sondern nach „ReditsbewuBtsein des Volkes" 
erfolgt. Aber man mache sich klar, daB dann eben eine ganz andere 
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Instanz entscheidet: Normen und Definition der Wissenschaft wurden 
hier abgelost durdi die Geseblichkeit einer „Sinnhaltung", in der 
unter Umstanden audi metaphysische Einschlage („hohere Ge- 
rechtigkeit" im Sinne von „himmlisdier Richter") sind.

Idi hatte dieses Beispiel langst so durchdacht, da fand idi jebt 
auf der Fahrt hierher in einer kurzlidi von Rosenstock im 
„Archiv fur Erwachsenenbildung" angezeigten Schrift Weis- 
manłe1s^Ausfuhrungen, die mandies mit dem Gesagien gemein- 
sam haben. Ich erwahne das hier sdion und komme nodi darauf 
zuruck.

Nadidem wir jebt eine Reihe Beispiele von Gegenstanden des 
Volksdenkens durchgegangen sind, wollen wir einige Zusammen- 
fassungen versuchen.

Audi jeder „Gegensiand des Volksdenkens" ist ein mit sich 
identischer Faktor, Gegensiand wirklich in dem Sinne, dab 
er eine ewige Einheit gegenuber den vielen zeitlidien se elischen 
Akten bildef, die sich moglicherweise auf ihn erstrecken.

Gemcinsam ist den Gegenstanden der Wissenschaft und des 
Volksdenkens ferner, dab sie nur in Bedeutungszusammen- 
hangen „werden". Unterscheiden aber mdditen wir die Be- 
deutungszusammenhange der Wissenschaft von denen des Volks
denkens als „Ordnungen" gegenuber „Sinnhaltungen" 
„Ordnungen" bzw. „Sinnhaltungen" machen die genannten Gegen- 
stande „moglich". Und so mochten wir sagen: das transzen- 
dentale Subjekt der Wissensdiaft ist „das Ordnende", das 
des Volksdenkens ist „das Sinnhaltende", wobei ich zur Vermcidung 
von Mibverstandnissen fur die, die solchen Erorterungen ferner- 
stehen, Kants kostliche Anmerkung aus seinen „Prolegomena zu 
einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auf- 
treten konnen", zitieren will: „Hohe Turme und die ihnen ahnlichen 
metaphysisch groben Manner, um welche beide gemeiniglich viel 
Wind ist, sind nicht fur midi. Mein Plab ist das fruchtbare Bathos 
der Erfahrung, und das Wort: transzendenta1... bedeutet 
nicht etwas, das uber alle Erfahrung hinausgeht, sondern was ihr 
(a priori) zwar vorhergeht, aber doch zu nichts Mehrerem bestimmt 
ist, als lediglidi Erfahrungserkenntnis moglidi zu machen. Wenn 
diese Begriffe die Erfahrung iiberschreiten, dann heibt ihr Gebraudi 
transzendent, welcher von dem immanenten, d. i. auf Er
fahrung eingeschrankten Gebraudi unterschieden wird".

1) Leo Weismantel: „Die Schule der Volkschaft" (Franks 
furt a. M., 1925), S. 12.
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Der Gegenstand der Wissenschaft — so kónnten wir in unseren 
antiłhetischen Feststellungen forłfahren — ist stets Abstraktum 
'durch methodische Ab- und Aussonderung; der Gegenstand des 
Volksdenkens ist stets Konkreium,dies Wort im ursprunglichen 
Sinne genommen als ein Zusammengewachsenes (namlidi aus der 
Fulle tebendiger Sinnhaltung), nicht etwa blob als „Ding der sicht- 
baren Welt". Aufgabe der Volkshochsdiule ist es mindestens, klar 
werden zu lassen, dak es sich hier um „zwei Sprachen" handelt. 
Sonst nimmt der Trager des Volksdenkens die Gegenstande der 
Wissenschaft mit naiver Selbstverstandlichkeit in der Sprache des 
Volksdenkens auf, und es kommt in Seinem Kopf zu den tollsten 
Falschungen und Unklarheiten, zu einer ganz ublen „Popularisierung 
der Wissenschaft", die nicht nur von der Wissenschaft, sondern audi 
von der Volkshochsdiule entschieden verurteilt und abgelehnt wird 
(woruber wir uns spater noch etwas genauer ausspredien wollent.

Der Gegenstand der Wissenschaft ist durch Definition, der 
des Volksdenkens durch Konkretion, Herausstellung aus ge- 
wu^tem Lebenszusammenhańg. Daher audi die Verdubung und 
Schwierigkeit, wenn vom Trager des Volksdenkens eine Definition 
„einfachster Gegenstande" verlangt wird: nicht, weil die Leute zu 
dumm dazu waren (sie sind gar nicht dumm, ebensowenig wie die 
Kinder!), sondern weil hier ploblidi eine ganz andere Sprache ge- 
sprochen und verlangt wird, ja: von etwas ganz anderem die Redę 
ist, auf eine ganz andere Zusammenhangsebene gegangen wird, als 
sie selbst hatten, sind sie verblufft. Erklarungen wie: „Was ist ein 
Stuhl?" —1 „darauf siben wir"; „Gewehr?" — „zum Schie^en" sind 
uberhaupt niclit als „Definitionen" gemeint, sondern drucken den 
gewu^ien Lebenszusammenhańg aus. Sie sind also audi nicht als 
„schlechte Definitionen" zu werten. Wovon kritisches Licht auch auf 
die sogenannten Intelligenzprufungen fallt, gegen die ich ubrigens 
hi er nichts gesagt haben will; nehme ich sie doch selbst — aller- 
dings nicht an Volkshochsehulern — oft genug vor; ich wollte nur 
andeuten, wie die Durchforschung des Volksdenkens nach ver- 
schiedenen Seiten hin, nicht etwa blok fur unsere Volkshochschul- 
zwecke, frudiibar werden kann.

Hier erklart sich auch die merkwurdige „Starrkbpfigkeit", die 
unsere sdilesischen Bauern (wahrscheinlich audi andere) in Ge- 
spradien mit uns oft und oft an den Tag legen. Sie geben einem 
zunachst Punkt fur Punkt eine longe Reihe von in „wissenschaft- 
licher" Sprache dargelegten Thesen zu; immer wieder erklingt 
zwisdiendurch ihr: „Jul", „]u!“. Und wenn man dann zum Schlub 
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kommt, schnappen sie ploblich unvermittelt zuriick und stehen 
wieder auf ihrer Ausgangsposition. D. h.: wenn sie sich mit uns 
aufs Gebiet „wissenschaftlicher" Erorterungen begeben, gehen sie 
zunachst mit, sie verstehen uns auf weiten Strecken, denn sie sind 
wirklich nicht dumm; den Endsab aber vollziehen sie uberhaupt 
nicht in diesem wissenschafilichen Zusammenhange, sondern es 
findet geradezu eine metabasis eis allo genos statt, den Endsab 
sprechen sie im Raume ihrer Sinnhaltung. Was lehłlich Bedeutung 
fur sie behalten soil, muB aus ihrem Bedeutungszusammenhange 
stammen, aus ihrer Sinnhaltung. Dieser Bauer ist schlau, er kann 
die „anderen" verstehen, aber stehen kann und will er nur auf 
eigenem Boden, audi geistig. Woraus uns auch deuilich geworden 
sein durfte, daB jene metabasis nicht so sehr ein psychologisches 
als vielmehr ein erkenntnistheoretisch-methodologisches Problem 
(der Sinnhaltung) ist.

Voraussebung fur den Gegenstand der Wissenschaft ist ein 
objektiver Gesichtspunkt, von dem aus er gesehen wird; Voraus- 
sebung fur den Gegenstand des Volksdenkens ist ein „I ch“-G e - 
sichtswinke1. Der Trager der Wissenschaft muB den archime- 
dischen Ort aufsuchen, von dem aus er den Gegenstand definiert. 
Dos moi pou stol Definieren ist bestimmen von „fines ' her. Der 
unverbildete Trager des Volksdenkens aber „sieht oft stundenlang 
in sonderbarer Benommenheit uber die Grenzsteine hinaus", wie es 
Jens Peter Jakobsen in seinem „Niels Lyne" vom alien Lyne er- 
zahlt, und bei diesem Weitausschauen sinnt er wahrhaft in sich hin- 
ein, aus sich heraus und wird sozusagen selbst der Ort, von dem 
aus das Weltbild sidi ihm entrollt. Der Mensch muB Physiker oder 
Historiker usw. werden, um Gegenstande der Wissenschaft zu 
finden; aber er bleibt, was er ist, beim Denken der Volksdenk- 
gegenstande. Man wende nicht ein, daB der Mensch auch Bauer 
oder Bergmann oder Mutter1) werden musse, um Gegenstande des 
Volksdenkens zu seben; denn gemeint ist doch nur, daB es sich 
beim Physiker um eine methodische Herauslosung aus seiner Ge- 
samtlebenshaltung zum Zweck der Forschung handelt, daB seine 
Gegenstande nur unier Voraussebung weitgehender bewuBt-metho- 
discher Abstraktion mbglich sind, wahrend der Bauer, die Mutter 
immer aus der ganzen Konkretion ihrer LebensbewuBtheiten Gegen
stande seben. Womit in eindeutigem Zusammenhange stehł, daB 
ijeder (auch der Physiker) immer wieder Tater des Volksdenkens, 
aber nur wenige zeitweise Tater der Wissenschaft werden.

i) Ueber diese Typen unten mehr.
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So hatten wir denn eine besondere Art von Gegen- 
sianden, namlich solche des „Volksdenkens", die durch 
„S in n h a 1tu n g" mogiich sind, festgestellt. Und vielleicht liegt 
hier die tiefste Begrundung dafur, da § neben der 
Universitat die. Vo 1kshochschu 1e rechtmaBig mit 
eigenen Aufgaben besteht.

Ich wei§ nun, gegen das bisher Dargelegte wird ein starker Ein- 
wand erhoben: „Das ist ja alles Psy cho 1o g ismu s!“ Aber ich 
bin der Meinung: dieser Einwand ist falsch. Vom Psydiologismus 
wunsche auch ich mich fernzuhalten. Sehen wir genauer zu!

Man fragt: „Wo ist denn der Wert, der das Volksdenken etwa 
von der Wissenschaft abgrenzt?" Man konnte auch nach jenem 
impersonalen Safe fragen, von dem Freyer1) sagt: „Jedes 
hohere menschliche Tatigkeitsgebiet tragt als seine Ueberschrift 
einen impersonalen Safe, der sein Thema, sein konstitutives 
Prinzip und seine Norm bildet. So steht uber der Wissenschaft 
gleichsam der Safe geschrieben: Es ist wahr; uber der Kunst: es 
ist schon (hier mache ich 2) ein Fragezeichen); uber der Recht- 
sprechung: es ist rechtens; uber der Technik: es geht."

2) D. h. der Vortragende.
3) Rosenstock meinte in der Diskussion, er wurde den im= 

personalen Satz formulieren: „Es wirkt". Daruber lieBe sich reden. Bes. 
interessant ist die Wirkung, daB die Volksdenk=Gegenstande die Menschen 
in die Volkshochschule treiben.

Gibt es auch fur das Volksdenken und seine Gegenstande solch 
einen impersonalen Safe? Ich glaube wohl. Er wurde lauten: „Es 
1e b t." Dieser Safe ist zu nehmen im Sinne des kritischen Idealis- 
mus: die Gegenstande des Volksdenkens sind nur moglich als Kon- 
kreta einer ungebrochenen, volligen Lebens-Sinnhaltung 3). Und 
zwar wirki dieses: „Es lebt" als Norm implizite wohl schon langst; 
nur daB es jebt eben noch ausformuliert wird. Woher z. B. nahme 
sonst der gegen die Wissenschaft erhobene Vorwurf allzu krasser 
Spezialisierung den Schein des Rechts? Ich bin allerdings der An- 
sicht, daB dieser Vorwurf der Wissenschaft gegenuber nicht haltbar 
ist; sie muB ihrem Wesen nach sich spezialisieren. Richtig ist nur, 
daB neben der Wissenschaft eine andere Instanz ist und behauptet 
werden muB, der allerdings durch solche „Spezialisierung" der 
Lebensnerv durchschhitten wurde: das Volksdenken. Auch aus

*) Hans Fre yer: ■ „Theorie des objektiven Geistes" (Leipzig und 
Berlin, 1923), S. 71.
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jenem Faustwort sdion scheini mir unsere Norm hervorzuleuchten: 
„Statt der lebendigen Natur,
da Gott die Menschen schuf hinein, 
umgibt in Rauch und Moder nur 
dich Tiergeripp und Totenbein."

Als Norm also arbeitet das: „Es lebt“ schon langst. Und es durfte 
gerade das Kennzeichen wahrer Normen sein, dab sie sich implizit 
wirksam erwiesen, nodi ehe sie explizit herausgestellt wurden.

Wir treiben hier also nicht Psydiologismus. Dafi mit „Sinn- 
haltung" im Bereich der Wissenschaft nidits anzufangen ist, beweist 
nichts gegen ihre Bedeuiung im System des Volksdenkens. Die Ge
seke eines Gebietes durfen nicht nach denen eines anderen beurteilt 
werden. „Sinnhalfung" ist im Volksdenken keine psychologistische 
Verirrung, sondern durdiaus „transzendental" gemeinte Bedingung 
seiner Gegenstande. Audi die Gegenstande des Volksdenkens be- 
deuten, mit Goethe zu sprechen, „eine von dem Inneren an das 
AeuBere gehende Offenbarung". Audi das Weltbild des Volks
denkens ist „Weltbildung, nicht Weltabbildung".

Sogar das empirische Idi als iranszendentale Bedingung des 
Volksdenkgegenstandes erklaren, bedeutet nidit Psydiologismus. 
Es ist denkpsychologisches Faktum. Und dem Gegenstande wird 
nidits von seiner Objektivitat, idi mochte sagen: von seiner hand- 
greiflichen Wirklidikeit genommen dadurch, daB er auch durch die 
Systemzusammenhange dieses Ich bestimmt wird. Er kónnte durch 
sie nicht bestimmt werden, wenn er nicht durch sie bestimmbar ware.

Auch die „A 11 g e m e in gu 1t ig k ei t“ der (richtigen) Volks- 
denkergebnisse wird durch unsere Theorie nicht angetastet. Denn 
allgemeingultig ist ein Ergebnis ja nidit, weil alle es so denken, 
sondern weil sie es so denken muBten, wenn sie es nach gegebener 
Methode (hisforisch, physikalisdi usw.) bestimmten. Und so muBten 
audi alle einen Gegenstand des Volksdenkens so haben wie dieses 
oder jenes Ich, wenn sie ihn in der Sinnhaltung dieses oder jenes 
Ichs bestimmten.

Wir durfen also in durdiaus „kritischem“ Sinne von 
Gegenstanden des Volksdenkens reden.

Und in der Tat: die Gegenstande des Volksdenkens leugnen, 
bedeutet nicht mehr und nicht minder, als etwa das ganze Ehe- und 
Arbeitsleben bis auf diesen Tag zu leugnen; denn es vollzog sich 
im Raume des Volksdenkens und nun und nimmer in dem der 
Wissenschaft.
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Und will man noch einen lenten Beleg: gibt es kein „Volks- 
denken“ mit besonderen Gegenstanden neben der Wissenschaft, 
dann ist der Gipfel mutterlichen Denkens die Kindespsychologie. 
Das aber behauptet im Ernst kein vernunftiger Mensch. Zweifellos 
gibt es theoretisch und pfaktisch mannigfache Verbindungsstrange 
zwischen mutterlichem Denken und Kindespsychologie (und es wird 
zu den nachsten interessantesten und wichtigsten Aufgaben einer 
„Wissenschaft vom Volksdenken" gehoren, daruber mehrere Klar- 
heit żu schaffen); aber mutterliches Denken hat seine eigenen 
Hohenmoglichkeiten, uber denen nicht noch dann die Kindespsycho- 
logie sich lurmt, seine eigene Genialitat; ebenso wie Kindes- 
psychologie nicht durch mutterliches Denken ersefet werden kann. 
Wissenschaft und Volksdenken sind eben zwei Instanzen, jede mit 
eigenen Aufgaben und Geseben.

Wie nun die Wissenschaft in verschiedene Disziplinen sich 
gliedert, so vielleicht auch das Volksdenken in Verschiedene Sinn- 
haltungsrichtungen. Vielleicht hat man gewisse Urkategprien (Sinn- 
haltung des Vaters, der Mutter, des Kindes, des Mannes, der Frau) 
zu unterscheiden von sich damit kreuzenden soziologischen Typen 
(des Bauern, des Bergmannes1),des Grofjstadtproletariers usw.). 
Aber darauf bitte ich mich noch nicht festzulegen! Das ist vorder-- 
hand nur ein Einfall. Wie uberhaupt all das Gesagte nur ein An- 
fang ist, der sehr ernst aber bescheiden gemeint ist und auch so 
aufgenommen werden móchte.

Damit schlie^en wir die theoretischen Erwagungen im 
wesentiichen ab. Nur móchte ich vor dem Uebergang zu den prak- 
tischen Folgerungen noch auf folgendes hinweisen. Ich war alle 
diese Gedankengange schon langere Zeit gegangen, als ich auf 
einige neue Bucher stieb, die mir wenigstens in ihrer Zielrichtung 
auf dieselben oder ahnliche Probleme hinauszuwollen scheinen. Es 
sind Bucher von Cassirer2), Lukacs3), Weismantel4) 
Flitner5). Ich konnte diese Bucher erst fliichtig einsehen, habe 
aber doch gemerkt: wenn sie natiirlich auch ihre groben Ver- 

4) Vgl. den Beitrag von Otto Suchland: „Bergmannswelt", 
Seite 33 ff im vorliegenden Jahrgang dieser Blatter.

2) Ernst Cassirer: „Philosophie der symbolischen Formen"; 
Bd. I: „Die Sprache" (Berlin 1923) und besonders Bd. II: „Das mythische 
Denken" (Berlin, 1925).

s) Georg Lukacs: „Geschichte und KlassenbewuRtsein"
(Berlin); besonders darin der Beitrag: „Die Verdinglichung und das Bewu5t= 
sein des Proletariats".?\

*) Leo. Weismantel: „Die Schule der Volkschaft" (Franks 
furt a. M., 1925).

B) Wilhelm Flitner: „Laienbildung"' (Jena, 1921). i
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schiedenheiten untereinander haben, man ahnt uberall ahnliche 
Probleme. Nun haben gewik diese Autoren voneinander nicht ge- 
wukt, wie audi ich diese Bucher soeben erst zu Gesicht bekam; 
und dennoch an ganz verschiedenen Orten verwandte Vorstoke! 
Hier scheint doch etwas in der Luft zu liegen. Die Dringlichkeit 
unserer Bemuhungen sdieint sich audi so zu erweisen. Und kann 
denn auch das „Volksdenken" noch unbeaditet bleiben, nachdem 
die „Volkshochschule" eben da ist? —

Wenn wir nun zum Schluk noch einige pr aktische Fo1g e - 
rungen ziehen wollen, mbchte ich verweisen auf ein Wort von 
Weismantel, nach dem die V o 1k sho chschu 1 - Ar beit s- 
gemeinschaft „schbpferische Werkgemeinschaft" werden soil. 
Das konnte in unserem Sinne geschehen, wenn wir im Volkshoch- 
schulunterricht ein X in den Brennpunkt der in der betreffehden 
Volkshochschulgruppe vorhandenen „Sinnhaltungen" und der 
wissenschaftlichen Betrachtung (diese zunachst garantiert wenig- 
stens durdi den Lehrer) rucken. Dann kame es zu einer geistigen 
Arbeits-Gemeinschaftim tiefen Sinne des Wortes. Vielleicht 
ist es dabei sogar — wenigstens zunachst — wichtiger, den Tragern 
des Volksdenkens die Gegenstande der verschiedenen „Sinn- 
haltungdn" zusammen und zur Gegenuberstellung zu bringen, als 
wie so fort mit den Begriffen der Wissenschaft anzurucken. Es kann 
auch keinem Zweifel unterliegen, dak in soldier Gemeinschaft der 
„Lehrer" von den „Schulern" Bedeutendes zu „lernen" hat; man 
denke an das vorhin besprochene Justizbeispiel; oder lassen Sie 
mich noch hinweisen auf das, was ein einfacher Arbeiter in der von 
Rosenstock inaugurierten Daimler-Werkzeitung einmal uber 
das „System Volliger" geschrieben hat, wahrsdieinlich zum Staunen 
und zur Belehrung grundgelehrter Ingenieure. Und Erdberg hat 
durchaus redit, wenn er sagt, der Lehrer kann hier „nichts 
schenken", und die Volkshochschul-Arbeitsgemeinschaft sei „etwas 
anderes als ein Universitatsseminar" (nicht blok nach ihren Teil- 
nehmern, sondern nach ihrer Methode). „Arbeitsgemeinschaft" ist 
eben oft blok eine padagogische Fiktion. Sidierlich sind in pada- 
gogischen Situationen Fiktionen bisweilen angebracht; und viel- 
leicht sollte man einmal eine Padagogik unter dem Gesichtswinkel 
des Als-Ob schreiben. Aber in der Volkshochschule durfen wir nicht 
blok so tun, als ob wir Arbeitsgemeinschaften bildeten; und daher 
mussen wir in ihr die verschiedenen Sinnhaltungen sich wirklich be- 
ruhren und durdidringen lassen. Dann kommen wir moglidierweise 
auch iatsadilich zur Volkbildung dur di Vo1ksbi1dung. 
Volksbildung kann ein Mittel der Volkbildung sein.
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Beachten Sie, wie diese Gemeinschaftsbildung in der Volks- 
hochschule objektiv begrundet ist: an und in ihren „Gegen- 
standen" und durch sie kommen die Teilnehmer zusammen; und 
doch brauchł dieses Zusammenkommen nicht zu faulen Kompro- 
missen zu fuhren, ja kann es dies auch gar nicht, wenn eben die 
objektive Begrundung da ist.

Alsbald aber moditen wir nodi das hinzusefeen: es ist in 
unseren Besprediungen sdion auf die „Synthese von Einsamkeit 
und Gemeinsamkeit in der Lithurgie" hingewiesen worden. Diese 
Synthese ist bedeutsam auch fur die Volkshochschul-Arbeits- 
gemeinschaften. Ueber den sozialbildenden Tendenzen darf nicht 
— in irgendwelcher sentimentalen Anwandlung — vergessen 
werden, dag uns die Tragik eines lenten Alleinseins doch auch auf- 
erlegt ist. „Monaden haben keine Fenster", sagt Leibniz. Und 
Dehmel hat sdion recht, wenn er meint: „Es ist in uns ein ewig 
Einsames." Es gibt in jedem einen Rest, an den kann kein anderer 
heran, und aus dem kann er nie heraus. Das Bewu^tsein von dieser 
Tragik darf in der Volksbildung (selbst wenn sie auf Volkbildung 
hinaus will) so wenig eingelullt werden wie etwa in der Ehe. Sonst 
ist der Weg zur Personlichkeit verbaut. Und das wird gerade die 
Volkshochschule nidit wollen. Vielleicht mug sie im Gegenteil diese 
tragische Aufgabe bewu^t madien.

Wenden wir den Blick zuruck zur Methode der Arbeitsgemein- 
sdiaft, So ist nach dem Erorterten klar, dag der Lehrer in sie nidit 
mit einem vorbereiteten Vortrag gehen kann, da& er „kein fertiges 
Programm" haben kann. Der Gegenstand, das Lehrgut ist ja eigent- 
lich gar nidit vor diesem Unterridit da, es „wird" in ihm und durdi 
ihn. Es muB aktiviert werden. „Zwischen Subjekt und Objekt steht 
das Aktivum", haben wir anfangs gesagt. Ein „Gegenstand", der 
sdion auBerhalb des Schulers „fertig" da ist, ihm prasentiert werden 
kann vom Lehrer oder gar in ihn „hineingeschuttet wie Nusse in 
einen Sack", das ware allerdings eine naiv-realistische Fiktion, 
die wir ablehnen mussen. Vielmehr kann, was vor den Volkshoch- 
schul-Arbeitsgemeinsdiaften noch nidit ist, durch sie entstehen: 
eine Volksbildung auch im objektiven Sinne als ein 
System der Vo1ksdenkgegenstande.

Wenn Rosenstock in seinem Vortrag uber „Das Wesen der 
Bildung" gesprochen hat von der notwendigen ,,E ntbiI dung“ 
der Subjekte, so konnen wir den entsprechenden Vorgang auch 
auf der Gegenstandseite aufweisen, in der objektiven Volkskultur. 
Die Sinnhaltung der Trager des Volksdenkens ist ja heute vielfach 
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nichł mehr rein und geschlossen; ganz unorganisch sind eingekeilt 
Fremdkbrper aus Ideologien, Zeitungslekture, Versammlungsschlag- 
worłen, zwangslaufiger Arbeitśbetałigung, mibverstandenen (viel- 
leicht audi mibverstandlichen} wissensdiaftlichen Darbietungen usw. 
Das offenbaren deutlich die „Denkgegenstande“ dieser Mensdien. 
Vor der Norm des: „Es lebt“ halt das nicht mehr stand. Erfahren 
wir es nicht taglich an dem, „was die Mensdien zur Volkshodisdiule 
miłbringen"? Und das Uebelste dabei ist jene Mischung von 
Volksdenk- und Wissenschaftsgegenstan d. Ein 
Beispiel fur vielel Das Naturgesetz! Da haben wir ein Muster 
dafur, wie Gegenstande der Wissenschaft in der Sprache des Volks- 
denkens verbogen werden und umgekehrt das Volksdenken selbst 
vergiften konnen. Der Mann des Volkes kennt seine eigene Kraft. 
Und flugs ist ihm auch das „Naturgeseb“ eine wirkende Kraft; nidits 
sieht er ein davon, dab es eine Funktion denkerischer Verknupfung 
ist; fur ihn wird es zum Pferdehen, das alles zieht und in Bewegung 
halt; es hat die Welt geschaffen, das Leben erstehen lassen usf. 
Nun kann audi der liebe Gott abgesebt werden; dab aber an seiner 
Stelle ein kleines Teufelchen erfunden ist, merkt man nidit. Das 
alles konnte vermieden werden, und es konnie auch dem Trager 
des Volksdenkens die wahre Bedeutung des „Naturgesebes" er- 
schlossen werden, wenn — ja wenn man nidit das Volksdenken 
von vornherein unbeaditet liebe. Die V er antw ortun g 1i e g t 
hier auf seiten der Vertreter der Wissenschaft. 
Und wenn diese sich — mit Recht! — gegen eine uble „Popu- 
1arisierung" der Wissenschaft wenden, danh mussen sie eben 
das Volksdenken achten und beachten, oder sie dreschen mit ihrem 
Protest leeres Stroh. Helfen kann es nur, wenn man auch praktisch 
Ernst macht mit der Einsicht: es handelt sidi bei Wissensdiaft und 
Volksdenken um „zwei verschiedene Sprachen“, deren Trager man 
nicht einfach auf gut Gluck aneinander geraten und aufeinander 
einreden lassen darf; vielmehr mub in Fallen solchen Zusammen- 
kommens immer die Uebersebung von der einen in die andere 
Spradie methodisch ganz sauber und sorgfaltig garantiert werden.

Gestatten Sie schlieblidi noch einige Einzelhinweisel

Wir durfen uns durch die grammatische Form eines Sabes nidit 
uber das tauschen lassen, was der Sprechende wirklich meint. 
Zwei Manner stehen bei einem Pferde. Der eine sagt zum anderen: 
„Das Pferd ist drei Jahre.“ Es braucht sich hier dem Bedeu
tungszusammenhange nach nidit darum zu handeln, 
dab der Subjektsbegriff (Pferd) durch den Pradikatsbegriff (drei 
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Jahre) in synthetischem Urteil bestimmt wird, sondern es kann sich 
um ein Existentialurteil uber die Dreijahrigkeit handeln. Es kommt 
den beiden legtlich, gar nicht darauf an, dag von diesem Pferde 
etwas ausgesagt wird, sondern Gegenstand des Meinens 
ist die Dreijahrigkeit, d. h. eine bestimmie Leistungsfahigkeit, ein 
Wert, der unter Umstanden in einer kleinen Maschine noch besser 
verwirklicht ist. So mussen wir uas in der Volkshochschule auch 
immer fragen, ob beim Sprechen des Schulers der „Sahgegenstand" 
auch der gemeinte Gegenstand ist. Sonst reden wir aneinander 
— weil an unseren Gegenstanden — vorbei. Ja, wir miissen sogar 
gelegentlich dem Schuler selbst klar machen, was er wirklich ge- 
meint hat; denn ist sein Sag heraus, dann erhalt der ruckwirkende 
Kraft auf die Sinnrichtung und biegt von der sprachlichen Formu- 
lierung aus unter Umstanden den ursprunglichen Sinninhalt um. (So 
konnte es z. B. auch jenem Manne gehen, dag er nach diesem Sag 
das Pferd kauft und ihm erst spater wieder einfallt, er hatte ja 
^Dreijahrigkeit" gesucht und hatte diese vielleicht in der Maschinen- 
handlung besser gefunden.)

Solche intentionale Verschiebung lagt sich auch in 
mancher (stark gefuhlsbetonten) Frage auffinden, mit der Volks- 
hochschuler kommen. Z. B.: „Sfammt der Mensch vom Affen ab?“ 
Man mache sich klar, dag da oft legten Endes gar nicht eine natur- 
wissenschaftliche Erkenntnis gemeint ist, sondern eine Waffe „im 
Kampf gegen den Pfaffen", moglicherweise (soweit kann die Ver
schiebung gehen) im Wirtschaftskampfe verlangt wird. Und wir 
kamen wieder nicht zusammen, wenn wir hier nicht richtig horten.

Ich schliege. Ein System der Gegenstaride des Volksdenkens, 
ein System der Lehrguter der Volkshochschule gebe ich nicht. Idr 
habe keines. Walter Hofmann hat kiirzlich im „Archiv fur Er- 
wachsenenbildung" eine Gruppierung gegeben um die Begriffe des 
Nationalen, des Sozialen, des Heiligen. Die Leipziger haberi 
eine Aufstellung versucht. Auch Weismantel ist zu einer ge- 
kommen. Ich mug micli damit begnugen, dag ich sage: Wir mussen 
in der Sinnhaltung unserer Schuler das Zentrum finden, aus dem 
sich ihr Weltbild (was ist das?) aufbaut nicht als strukturloses Ge- 
schiebe mit eingekeilten Fremdkorpern, sondern als ein sinnhaltiger, 
geschlossener Bau. Ob wir das erreichen? Wir mussen im Kleinen 
getreu seinl Und die Hoffnung nie aufgeben! Mehr weig ich nicht.

Alfred Mann.
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Buchbesprechungen,

Deutsche Volkheit. Verlag Eugen Diederichs, Jena; 1925. Preis je 
Band 2.— Mk.

.Ida Naumann, A1tgermanisches Frauen1eben. 74 S.
Paul Herrmann, N ordische -Heldensagen nach Saxo 

Grammaticus. 80 S.
Paul Herrmann, Danische Heldensagen nach Saxo 
.Grammaticus. 80 S.

Friedrich Sieber, Wendische Sagen. 80 S
Fritz Wortelmann, A1te Landsknechtsschwanke. 84 S.
Hermann Gumbel, A1te Bauernschwanke. 84 S.
Erna Barnick, Das Volksbuch von Barbarossa und 

Geschichten von Kaiser Friedrich dem An- 
deren. 80 Seiten.

Heinrich Marzell. Die Pf1anzen im deutschen VoIks- 
leben. 96 S.

„Wir brauchen in unserer Sprache ein Wort, 
das wie Kindheit sich zu Kind verhalt, so das Ver- 
haltnis Volkheit zum Volk ausdruckt. Der Erzieher 
muB die Kindheit horen, nicht das Kind, der Gesetz- 
geber und Regent die Volkheit, nicht das Volk."

Goethe (Dichtung und Wahrheit).

Goethe, der unserer Sprache so viele Worte geschenkt hat, ist mit 
seiner Wortpragung „Volkheit" nicht durchgedrungen. Man hat den 
Ausspruch vergessen, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Fast 
ein Jahrhundert lang stand nur der ordnende Verstand hoch im Kurs, der 
Instinkt, das Gefuhl, waren schlecht angesehen. Erst die neueste Zeit 
hat uns die entscheidende Wendung gebracht, daB nicht wissenschaftliches 
Denken und wissenschaftliche Erkenntnis das einzige Ziel ist, daB vielmehr 
daneben, vielleicht daruber die geheimnisvollen instinktmaBigen Zusammen- 
hange stehen, aus denen die Tat entsprie Bt. Wie aber, wenn wir uns so 
sehr als Ubergangsmenschen fuhlen, daB unsere Instinkte trub und ge- 
brochen sind, daB ein Erlahmen der schopferischeri Tatigkeit eingetreten 
ist? Denn nicht Um solche Taten handelt es sich, die ein Riesenkraftwerk 
schaffen und ein Flugschiff zum Nordpol treiben, wahrend die Seele dabei 
retturigslos im Zivilisationsbrei der GroBstadt versinkt.

Vielleicht ist es ein Ausweg, das BewuBtsein wieder lebendig werden 
zu lassen, wie sehr wir als Volk und Einzelmensch in der Uberlieferung 
verwurzelt sind. Wenn wir wieder zu dem Gedanken erwachen, daB wir 
eine Schicksalsgemeinschaft sind, kann vielleicht hieraus eine Uberwindung 
des Gefuhls der Zerrissenheit kommen, eine neue seelische Lage, die neue 
schopferische Taten ermoglicht.-

147



Ein wagemutiger Verleger, der sich immer als Verwalter geistigen 
Gutes gefuhlt hat, stellt uns mit einem Stab von Mitarbeitern eine reiche 
Auswahl von Buchern bin, die uns quellenmaftig zum Seelentum unserer 
Vergangenheit fuhren wollen. Es handelt sich dabei nicht um eine Wieder- 
belebung toter Formen, sondern um ein Suchen nach jener Kraft, die diese 
Formen geschaffen hat und die in uns fast verschuttet ist. —

Die drei erstgenannten Bande fuhren in die altgermanische Zeit 
zuruck. Uber das Leben der Sudgermanen, von denen unser Volk ab- 
stammt, gibt es nur sehr wenige literarische Zeugnisse, denn das meiste ist 
untergegangen. Eine der wichtigsten Quellen waren immer die Berichte 
der Romer, ganz besonders die Schriften des Tacitus. Aber wir wissen 
heute, dag Tacitus durchaus nicht der objektive Berichterstatter war, als 
der er bis vor kurzem angesehen wurde. Er hat eine Tendenzschrift fur 
seine Landsleute verfaftt, in der er das Leben der germanischen Nachbarn 
etwas zu sehr idealisiert und Licht und Schatten mehr nach seinen Ab- 
sichten als nach der Natur verteilt. Glucklicherweise flieften die Quellen 
der nordgermanischen Uberlieferung, besonders in Skandinavien und 
Island reichlicher und geben uns ein ungeschminktes Bild germanischer 
Verhaltnisse. So stellt sich das Bild altgermanischeri Frauenlebens anders 
dar, als es uns aus Tacitus gelaufig ist. Die erhabenen Frauengestalten des 
Romers sind recht selten; die Frau ist so gut wie rechtlos. Sie ist Eigentum 
des Mannes wie vorher des Vaters und wird ohne gefragt zu werden gekauft, 
geraubt, verschenkt. Auch die Sittenreinheit unserer Vorfahren kann nicht 
durchweg bezeugt werden. Das ganze Milieu ist das primitiver landwirt- 
schaftltcher Zustande, in dehen auch praktische Gesichtspunkte in den 
Beziehungen von Mann und Weib maftgebend sind. Daneben finden wir 
auch die Hohepunkte germanischer Frauengrofte, wie sie uns aus Tacitus 
bekannt sind.

Wird hier schon das Motiv des Helden in der Einstellung der Frau 
zum Manne leise angeschlagen, so ist es das Leitmotiv der beiden nachsten 
Bande. Sie fuften auf einem danischen Geschichtsschreiber des 13. Jahr- 
hunderts, Saxo Grammaticus, der die zerstreute Uberlieferung sammelt 
und in lateinischer Sprache eine Fulle altgermanischen Sagengutes uber- 
mittelt. Von den mancherlei Tonen, die hier erklingen und sich zu einer 
Symphonie des Heldentums vereinigen, des maftlos unbandigen und des 
klug abwagenden, sei hervorgehoben, wie in einzelnen Geschichten der alte 
Gotterglaube mit dem vordringenden Christentum um die Herrschaft ringt 
und sich noch zum letzten Male im Todeskampfe aufbaumt. Ferner finden 
wir hier die beruhmte Quelle zu Shakespeares Hamlet in der dusteren Amled- 
sage, wir finden auch den wandernden Wald aus Macbeth, der dem Konig 
seinen Sturz kundet. Aus mehreren Geschichten spricht ein krankhafter 
Haft des Danen Saxo gegen die deutschen Nachbarn im Suden, der einen 
Ruckschluft auf die uberragende politische Stellung des damaligen Reiches 
gestattet. Ist es nicht auch heute noch so, daft die germanischen Stamme, 
die gerade im Schatten stehen, ihrem jeweiligen groften Bruder den Platz 
an der Sonne neiden?
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Idyllischer sind die folgenden Bande gegenuber den gewaltigen Helden- 
maren. Die wendischen Sagen sammeln Uberlieferungen des sich rasch 
vermindernden Stammes, der als Fremdling slawischer Herkunft in der 
Lausitz eingesprengt ist. Vieles erinnert an deutsche Sagen, wie die un- 
heimlichen Wesen des sommerlichen Feldes und die Nixen und Wasser- 
manner des Spree- und Elstergebietes. Kampfe mit den Deutschen und 
uberraschende Anklange an die Barbarossasage vom Kyffhauser stecken in 
den Sagen vom verborgenen Wendenkonig.

In den Ubergang vom Mittelalter zur Neuzeit fuhren die Bande von 
Landsknechts- und Bauernschwanken, Die romantische Gestalt des Lands
knechts wird bier nicht von der Feder des heutigen Historikers gezeichnet, 
sondern dargestellt aus der realistischen Nahe der alten Schwankbucher. 
Wenn auch meist nur possierliche Stuckchen mitgeteilt werden, so kann 
man genug von dem Ernst und Graus der Zeit zwischen den Zeilen lesen. 
Auch die Fuhrer der Landsknechte treten auf, vor allem Kaiser Maximilian. 
Welch Zeichen des Verfalls sprechen aus dem Scherz des Kaisers: „Ich bin 
ein Konig der Konige, denn wenn ich schon meinen Fursten etwas auftrage, 
so tun sie es,"-: wenn es ihnen gefallt, wo nicht, so lassen sie es, als waren 
sie selbst auch Konige und machtig genug".

Das Bild des Bauern hat sich in den Jahrhunderten wenig verandert. 
Grade so, wie heute Witzblatter und Anekdotensammlungen einen groRen 
Teil ihres Spottes uber den Bauern ergieRen, so nehmen ihn die meist 
stadtischen Schwankdichter aufs Korn in immer wiederkehrenden 
Eigenschaften, Dummheit und Pfiffigkeit, wie es etwa auch Hans Sachs 
in seinen Fastnachtsspielen tut. Aber der Bauer racht sich an seinen 
Bedruckern, dem Adel, der niederen Geistlichkeit, den Stadtern und ist 
oft genug der, der zuletzt lacht.

Weil die Quelle des Bandes die alte Schwankliteratur des 15. und 
16. Jahrhunderts ist, so darf man hier nicht die ruhrselige, schaferliche Ein- 
stellung suchen, die das 18. Jahrhundert unter dem Schlagwort „Zuruck 
zur Natur" findet und die neue Zuge im Bauern entdeckt.

Das Volksbuch von Barbarossa, wunderschon im Stile alter Volks- 
bucher gedruckt und mit alten Holzschnitten geziert, laRt erkeńnen, wie 
das Volk in seiner mythenbildenden Kraft unbekummert um die historische 
Wahrheit die Figur seines Helden mit immer neuen Zugen ausstattet, Be- 
gebenheiten aus dem Leben anderer auf ihn hauft und schlieQlich zwei 
gewaltige Hohenstaufen, Friedrich I. und Friedrich II. miteinander ver- 
schmilzt und in seiner politischen Sehnsucht ein altes Marchenmotiv einfuhrt 
in der Sage vom Kaiser, der im Kyffhauser einer besseren Zukunft entgegen- 
harrt. Wie die Sage sich ausbildet, wachst und eigenes Leben gewinnt, 
zeigen die Zusatze zum ursprunglichen Sagenbuch aus spateren Quellen.

Die Sage, das Marchen, den Mythos braucht man nicht bloB in diesen 
Gestalten der politischen oder Kulturgeschichte zu suchen. Wie auch die 
Natur hereingezogen wird, zeigt der Band von den Pflanzen im Volks- 
leben. Unerschopflich und unendlich reich sind die Beziehungen gerade
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des deutschen Menschen zum Walde, die schon tief in die altgermanische 
Mythologie verflochten sind. Davon gibt es Proben in dem Bandehen. 
Dazu treten die Beziehungen des Menschen zu den Pflanzen, mit denen er 
sonst in Beruhrung kommt, seien sie ihm wichtig als Nahrung, als Zauber- 
oder Heilmittel. Jedes naturnahe Volk hat eine reiche Uberlieferung auf 
diesem Gebiete, und daft diese Uberlieferung noch keineswegs tot, sondern 
heute noch wirksam und machtig ist, konnen wir alle von uns bestatigen. 
Denken wir etwa nur an den Weihnachtsbaum oder an die Blumen mit ihrer 
symbolischen Bedeutung. —

Wie es von dem Verlage nicht anders zu erwarten ist, sind die Bande 
uberaus schon gedruckt in einem klaren, festen Satzspiegel und mit Nach- 
bildungen alter Holzschnitte, Stiche und Gemalde geschmuckt. Eine groRe 
Reihe weiterer Bande sind angekundigt.

Erich Schmidt.

Reinhard Buchwald, Dennoch der Mensch! Die Volkshochschule 
als geistige Bewegung. Verlag Eugen Diederichs, Jena; 1925. 110 Seiten. 
3,50 Mk.

Die Schrift handelt — daher ihr Titel! — ,,v om Vorrecht des 
Menschen, und zwar des geistigen, voralien Dingen 
der Erde". In sechs Betrachtungen (Warum Volksbildungsarbeit? Die 
geistige Bewegung. Zerfall und Aufbau. Die Schule. Das Tribunat. Die 
Zukunft) wird dieses padagogische Glaubensbekenntnis bezeugt.

Die Volkshochschule ist dem Verfasser „etwas Ursprungliches, Not= 
wendiges, etwas, das organisch entstanden und gewachsen ist, keine Ein= 
richtung, sondern Ausdruck einer geistigen Bewegung". Fragt 
man, „was die von ihr Erfa^ten im Innersten und in Wahrheit treibt", so 
mu6 die Antwort lauten: „Es ist dreierlei: sie suchen einen Lebens = 
inha1tin einem sinnlosen Zeitalter; Klarheit in der Zeit der Unklarheit 
Gemeinschaft in der Zeit des Egoismus und des Individualismus." 
Freilich: „Wer in der Tagessorge der Volkshochschule steht, der fragt sich 
oft: ob nicht das Kleine und Kleinliche, das er erlebt, zu grofJ ist, und er 
mug sich zwingen, der wesentlichen Quellen seiner Sache eingedenk zu 
bleibęn. Aber diese Quellen springen ihm, wenn er nur sehen will, immer 
wieder leibhaftig entgegen; es ist kein Selbstbetrug: sie sind da." „Gegen= 
uber dem Marchen vom Scheitern der deutschen Volkshochschule ist immer 
wieder festzustellen: es ist ein grower Stamm alter Teilnehmer geblieben, 
und immer neue haben sich . . . hierher gefunden. Und was noch mehr 
bedeutet: Leiter und Lehrer haben ausgehalten, neue Helfer haben sich 
gefunden, trotz haufigem Mifterfolg, Undank, ja Verdachtigungen." Um 
dieser Menschen und ihrer Ziele willen, die sich auch zusammenfassen lassen 
in dem „Pindarischen Gebot: Werde, der du bist!", darum treiben wir 
diese Volksbildungsarbeit; sib ist „Selbstbildungsbewegung der 
Erwachsenen".

Ich muB darauf verzichten, auf Einzelheiten der Schrift hier weiter 
einzugehe n, Sie verdient es, nicht nur uberlesen, sondern Abschnitt fur 
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Abschnitt durchgearbeitet zu werden. Nur dies sei noch besonders 
hervorgehoben, daft sie sich im Beitrag „Zerfall und, Aufbau" zu bedeutender 
Hohe geistesgeschichtlicher Betrachtung erhebt. Im ubrigen behalte ich 
mir vor, spater in grofterem Zusammenhange auf Buchwalds Darlegungen 
zuruckzukommen; aber ich wollte doch jetzt schon mit Nachdruck auf sie 
hingewiesen haben. .

Alfred Mann.

Hans Freyer, Theorie des objektiven Geistes. Eine Einleitung in 
die Kultarphilosophie. Verlag B. G. Teubner, Leipzig und Berlin; 1923. 
120 Seiten. 2 Mk.

Der reiche Inhalt dieser Schrift mit ihren tiefen Grundgedanken und 
einer Fulle feinster Anregungen ist schon von Freyer in. einer so knappen 
(allerdings klaren und packenden) Darstellung zusammengerafft, daft es 
schwerlich moglich ist, noch einen Auszug daraus zu geben, der unmift= 
verstandlich bliebe.

Aus zwei Grunden begruften wir das Buch hier mit herzlicher Danka 
barkeit. Einmal sind wir ja der Meinung, es komme in unseren Volkshocha 
schulaArbeitsgemeinschaften ganz wesentlich darauf an, daft die Teilnehmer 
sich untereinander in neuer Weise verstehen lernen, und daft sie lernen, 
miteinander „objektivierte Dokumente fremden Menschentums" zu verstehen; 
und deswegen beschenkt uns diese Schrift so reich, zu deren zentralen 
Begriffen das „Verstehen" gehort. Zum anderen habe ich in mehrjahriger 
Volkshochschule Unterrichtspraxis erprobt, wie dieser Freyerschen Schrift 
eine merkwurdige Verbindung philosophischer und padagogischer Potenzen 
innewohnt, so daft sie die fruchtbarste Grundlage fur philosophische Era 
orterungen und die Erziehung philosophischen Denken abzugeben vermag.

Alfred Mann.

Robert Gaupp, Psychologie des Kindes. 5. Auflage. Verlag B. G. 
Teubner, Leipzig und Berlin; 1925. 192 Seiten. 3 Mk.

Seit reichlich anderthalb Jahrzehnten verfolge ich den Gang dieses 
Buchleins aus der Sammlung „Natur und GeistesWelt" und muft bekennen: 
es ist mir immer lieb gewesen.

Wenn wir unserem Volkshochschulunterricht schon einmal ein Buch 
zugrunde legen wollen -— und warum sollte man das nicht auch gelegentlich 
tun? ^--: hier liegt ein Buch vor, das m. E. dazu in hervorragender Weise 
geeignet ist. Wissenschaftlich vollig einwandfrei, gibt es sich in einer Sprache, 
die auch der Leser verstehen kann, der keine Fachkenntnisse mitbringt. 
Es kann daher auch zum Selbststudium benutzt werden.

Das Buch behandelt die seelischen Erscheinungen der fruhen Kindheit 
(beginnend mit dem Saugling), die Psychologie des Schulkindes, widmet 
einen besonderen Abschnitt den Geschlechtsunterschieden im Kindesalter 
und schlieftt mit einem Anhang uber die reifende Jugend.
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Die neuen groBeren Arbeiten von Stern, Buhler und Koffka sind in 
der funften Auflage sorgfaltig berucksichtigt.

Das Buchlein ist so anziehend wie der Gegenstand, den es behandelt.

Alfred Mann.

Kroners Taschenausgabe. Verlag Alfred Kroner, Leipzig; 1926. 
Konrad Starrrihoefet, Geschichte des deutschen Volkes.

1. Teil: Von den Anfangen bis zum Tode Friedrichs des GroBen. 
261 S., 4 Bilder. Geb. 2.50 Mk.
2. Teil: Vom Tode Friedrich des GroBen bis zum Ausbruche des 
deutsch=franzosischen Krieges (1870). 271 S., 4 Bilder". Geb. 2.50 Mk.

Albrecht Wirih, Deutsche Geschichte von 1870 bis zur 
Gegenwart. 320 S., 4 Bilder. Geb. 3,25 Mk.

Die neue Auflage der vielgekauften deutschen Geschichte von Konrad 
Sturmhoefel ist in ihrer Darstellung unverandert geblieben, nur ist ihr ein 
Verpeichnis der behandelten Personen und Tatsachen und eine Zeittafel 
beige geben worden, so daB sie jetzt auch als Nachschiagebuch gut zu brauchen 
ist. Da St. den Leser nur bis zum Ausbruch des deutsch=franzosischen 
Krieges von 1870 fuhrt, hat der Verlag durch den schon als volkstumlichen 
Geschichtsschreiber der Neuzeit hervorgetretenen Albrecht Wirth dieser 
deutschen Geschichte einen dritten Band hinzufugen lassen, der von 1870 
bis zur Gegenwart fuhrt, d. h. bis 1925, der aber in sich selbst abgeschlossen 
auch allein verwendbar ist. Der klaren politischen Entwicklungsgeschichte, 
die besonders auf die Einkreisung Deutschlands und den Weltkrieg eingeht, 
fugt Wirth je einen Abschnitt uber „Ausbreitung der Deutschen", „Aus= 
wanderung" und „Entwicklung der deutschen Kultur" ein.

Die handlichen (Taschenausgabe!) frisch geschriebenen Bande werden 
auch Volkshochschulern willkommen sein, die eine kurzere Darstellung der 
deutschen Geschichte suchen, da sie durch die vielen anschaulichen Einzel= 
zuge fesseln und doch die groBen Zusammenhange hervortreten lassen. 
Fur katholische Volkshochschuler sind sie freilich wegen der scharfen 
Stellungnahme der Verfasser in kirchlichen Streitfragen abzulehnen. Bei 
Neuauflagen wird eine Milderung der Ausdrucke in der Beurteilung des 
politischen Katholizismus empfohlen, die dadurch sachlicher und gerechter 
ausfallen wurde.

Rudolph Herzog.

Brockhaus, Handbuch des Wissens in vier Banden. I. Bd. Verlag 
F. A. Brockhaus, Leipzig; 1925. 736 Seiten; mit zahlreichen Abbildungen, 
Karten usw. 19 Mk. (gebunden).

Konversationslexikon und Volkshochschule? Wasser und Feuer! Es 
kann keine Frage mehr sein unter den Freunden der neuen Volksbildungs= 
arbeit: das Bildungsideal der Enzyklopadisten muBte verabschiedet werden — 
gerade um der „Bildung" willen. Und die Richtlinien fur die Schuler der
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Breslauer Volkshochschule warnen ausdrucklich davor, „sich zum wan= 
delnden Konversatiońslexikon zu machen".

Und dennoch begruBen wir auch hier das Wiedererscheinen des 
„Brockhaus", unter welchem Namen seit Jahrzehnten das treffliche Nachs 
schlagewerk allenthalben bekannt ist. Wer allerdings meint, mit der Era 
orterung eines Begriffs, mit der Erkenntnis eines Gegenstandes „fertig" 
zu sein, wenn er den Artikel unter dem betr. Schlagwort durchgelesen hat, 
dem ist nichts gemein mit uns. Aber wer zwingt uns denn, dies Lexikon 
so toricht zu benutzen? Das Buch selbst jedenfalls nicht. Im Gegenteil: 
mit den jeweils angefugten Literaturangaben, die einen groBen Vorzug des 
Werkes darstellen, weist es gerade nachdrucklich auf die Notwendigkeit 
weiteren Studiums hin und zeigt Wege moglicher Vertiefung.

Und gerade aus der Psychologie des Volkshoch= 
schu1unterrichts heraus erscheint solch ein Sammel=Nach= 
schlagewerk sehr nutzlich, ja notwendig. Daruber lieBe sich eine 
in die Tiefen der Denkpsychologie dringende Arbeit schreiben. Wir mussen 
uns hier vorderhand mit kurzen Andeutungen begnugen: fortwahrend 
tauchen in den Unterrichtsgesprachen unserer Arbeitsgemeinschaften Namen, 
Begriffe, Fragen nach Ereignissen u. dgl. m. auf, die mit dem Zentrum 
der Untersuchung wenig oder nichts zu tun haben, uber die oft keiner der 
Teilnehmer (den Lehrer mit eingeschlossen) richtig Bescheid zu sagen weiB, 
die nun aber irgendwie eine Denkbeunruhigung darstellen und der Haupts 
untersuchung hinderlich bleiben solange, als sie.nicht duręh eine — wenn 
auch fluchtige — Erklarung fixiert sind. In diesen Fallen bringt das Nachs 
schlagen im Lexikon sofortige Denkentlastung. Man verstehe mich nicht 
falsch: ich wunsche nicht etwa, daB die Untersuchungen in den Volkss 
hochschularbeitsgemeinschaften nach vorher genau festgelegtem Programm 
umweglos ablaufen, daB Einwande, Fragen, neu auftauchende Gesichts= 
punkte „als nicht zur Sache gehorig" an die Wand gedruckt werden sollen. 
Ich habe mich daruber ja schon ofters unmiBverstandlich ausgesprochen 
und darf z. B. auf den in vorliegendem Heft wiedergegebenen Vortrag uber 
das Volksdenken verweisen. Ich meine vielmehr nur jene tatsachlich ganz 
peripherischen Denkreize, die ja auch auf diesen „Umwegen" und „Seiten=- 
untersuchungen" selbst gleichfalls standig auftauchen. Hier wird die Ers 
ziehung zum richtigen Gebrauch des Buches, unter Umstanden des Lexikons, 
eine Erziehung zur nirgends entbehrlichen Denkokonomie. Man konnte 
weiter ausfuhren, wie solche Denkreizungen und ihre notwendige Abreaktion 
gerade in unserer Zeit der Verbildung^) eine immer schwierigere padagogische 
Aufgabe werden, und welche Bedeutung dabei dem Lexikon als Hilfes 
Instrument zukommt. Aber daruber schreibt vielleicht jemand eine Doktor= 
arbeit. Im Ernst! Wir mussen anfangen, Ausschau nach jungeren Mits 
arbeitern zu halten, nicht bloB nach solchen, die als Lehrer an der Volkss 
hochschule wirken sollen, sondern nach solchen, die uns helfen, die Fulle 
aufbrechender methodischer und unterrichtspsychologischer Probleme wissen= 
schaftlich zu bewaltigen. Der Gedanke der Arbeitsgemeinschaft ruft nach 
immer erneuter und neuartiger Verwirklichung.

1) Vgl. Seite 144/145 dieses Heftes.



Man sieht: so entschieden uńd eindeutig wir es auch abweisen mussen, 
daf, Lexikonwissen gleich Bildung gesetzt wird, so wichtig kann doch auch 
fur unsere Zwecke das Lexikon werden. Und deswegen soli eben auch hier 
auf den „Brockhaus" mit warmer Empfehlung hingewiesen sein.

Der vorliegende erste Band reicht von A bis Ezzo. Ruhmend muR 
die ausgezeichnete Ausstattung (Papier, scharfer Druck, gute Abbildungen) 
hervorgehoben werden. Der Preis ist verbluffend billig.

Alfred Mann.

Schlesien. Herausgegeben vom Schlesischen Verkehrsverband Breslau. 
Bearbeitet von Verkehrsdirektor Hallama. Dari=Verlag, Berlin=Halensee; 
1925. Preis: geb. 6.— Mk., brosch. 3.— Mk.

Zu der Besprechung dieses Werkes in Nr. 6/7 dieser Blatter mochten 
wir bemerken, daft die Besprecherin wohl den Zweck des Werkes nicht ganz 
erkannt hat. Das Buch ist vom Schlesischen Verkehrsverband als Werbe= 
buch herausgegeben worden. Es konnte sich daher nicht in allgemeinen 
Abhandlungen bewegen, sondern es muftte den Einzelheiten, den ver= 
schiedenen Gegenden, Stadten usw.Schlesiens gerecht werden. Aus diesem 
Grunde ist mehr oder weniger die beschreibende Form gewahlt worden, damit 
namlich der Auftenstehende sich uber Schlesien im einzelnen, wenigstens 
uber die wesentlichsten Zuge, unterrichten kann. Das ist sehr wichtig bei 
def leider vielfach verbreiteten Unkenntnis uber Schlesien aufterhalb Schlesiens 
und in Schlesien selbst. Beispielsweise wissen selbst Schlesier sehr wenig 
von den Schonheiten der Gegend an der polnischen Grenze. Allgemeine 
Betrachtungen hatten den Zweck nicht erreicht.

Ferner ist es der Besprecherin entgangen, daft ein Teil der Auf= 
satze im hinteren Teile des Werkes Anzeigen sind. Es ist nicht ublich, 
daft man Anzeigen bespricht, denn es ist nicht moglich, daft auf Anzeigen 
ein so weitgehender Einfluft ausgeubt werden kann, wie dies bei dem 
redaktionellen Teile der Fall ist. Der eigentliche redaktionelle Teil schlieftt 
mit dem Artikel uber Breslau. Schlieftlich muft auch dem widersprochen 
werden, daft Kunst und Kunstgewerbe nur ein beschrankter Raum ge= 
widmet ist. Es ist unmoglich, allzu breit zu werden, weil sonst ein 
solches Buch Formen annimmt, die es unverkauflich machen. Der Auf= 
satz uber Kunst und Kunstgewerbe nimmt 10 Seiten ein, ist also fast der 
umfangreichste aller Aufsatze. Die Aufsatze aus der Wirtschaft Schlesiens 
sind mit Ausnahme des allgemeinen Aufsatzes bezahlte Anzeigen. Nur auf 
diese Weise ist es uberbaupt moglich, ein solches Werk zu finanzieren und 
es billig zu verkaufen. Im ubrigen entsprechen diese Anzeigen ebenfalls 
dem Zwecke des Werkes, fur Schlesien, und zwar in diesem Falle fur 
Schlesiens Wirtschafts=Unternehmungen, zu werben. Alles in allem bitten 
wir,. aus dem Gesagten zu entnehmen, daft es nicht so einfach ist, ein solches 
Werk in dieser Aufmachung zu so billigen Preisen herauszubringen. Es 
spricht dabei sehr die Geldfrage mit.

Schlesischer Verkehrsverband.
154



Marianne Bruns, Seliger Kreislauf. Gedichte. Kunstwart=Bucherei. 
Preis Mk. 1.—-.

Es klingt heute nicht horbar wieder aus der Welt, wenn ein Dichter 
seine Stimme erhebt. In dem heutigen Dasein ist zuviel Gerausch. Aus 
dem rationalen Treiben des Suteren Lebens klirrt es heruber in die seelische 
Welt und formt heimlich, aber unentrinnbar an der inneren Wesensart des 
Menschen. Immer seltener werden Stunden erlebt, in denen sich die Seele 
voll verschenkt an ihre eigene Welt. Stunden, in denen Sehnsucht lebt, 
sich zu spiegeln in dem Quell, der aus Dichterbrust emporsteigt, — irgenda 
wo — ungeachtet aller Gleichgultigkeit des Taglebens. Steigen sie aber 
auf, so sollte man die Gedichte von Marianne Bruns zur Hand nehmen. 
Sie ist eine junge Breslauer Dichterin. Im vorliegenden Band ist die 
erste Sammlung ihrer Gedichte erschienen; doch schon aus dieser Vera 
offentlichung ist zu erkennen, daft der deutschen Lyrik mit dieser Dichterin 
ein neuer Stern aufgegangen ist. Der Grund fur die schopferischen Moga 
lichkeiten ihres Konnens ist reich und wundervoll vielgestaltig. Neben 
Liebeslyrik, in der Tone von zartester Innigkeit und leidenschaftlichster 
Damonie schwingen, steht unvermittelt, aber ebenso aus blutvollem, starkem 
Impuls hervorbrechend, der Cyklus: Tiergarten, in dem Tierbilder in freien 
Rhythmen und prachtvoller Herbheit gestaltet sind. In einigen Elfenliedern 
spruht Grazie und Schelmerei, biegsam und leicht in Form gegeben.

Der ewigen Tragik menschlicher Sehnsucht geben wieder andere 
Gedichte Ausdruck.

Aus der langen Gedichtreihe sei noch besonders die satirische Glosse 
uber die Herkunft des Dichters hervorgehoben: ein autoritatloses und 
pietatloses aber kostlich=munteres Spottgedicht.

Gestaltungskraft und ernster Formungswille ist Marianne Bruns 
eigen, und starkes Leben durchpocht uberall horbar ihre Gedichte. Die 
Zukunft wird ihren Namen nennen.

Frida Gocksch.

Mitteilungen.

Fur die Benutzung des Breslauer Volkshochschulheims1) ist folgende 
Heimordnung festgesetzt worden: 1. Das Heim steht Volkshochschulgruppen 
fur Lesea und Spielabende und ahnliche Zusammenkunfte zur Verfugung. 
Fur Abhaltung von Lehrgangen kann es nicht vergeben werden. Einzel= 
besucher haben Zutritt, soweit das Heim nicht von Gruppen besetzt ist. 
2. Gruppen, die das Heim benutzen wollen, fragen durch einen Vera 
trauensschuler im Volkshochschulamt an, ob es fur den gedachten Abend 
frei ist. 3. Der Vertrauensschuler erhalt vom Volkshochschulamt einen 
Ausweis, gegen dessen Vorlegung ihm vom Heimwart die Heimschlussel

') Vergl. Seite 125/126 dieses Heftes.
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ausgehandigt werden. Er hat diese nach Verlassen der Raume sofort wieder 
beim Heimwart abzuliefern. Im ubrigen ist die im Heim angeschlagene 
Schlusselordnung genauestens zu beachten. 4. Die Vertrauensschuler der 
emzelnen Gruppen ubernehmen die Verantwortung dafur, daB die Raume 
in ordnungsmaBigem Zustande belassen werden. Insbesondere ist darauf 
zu achten, daB beim Weggang des Letzten samtliche Fenster geschlossen 
werden. Falls das Feuer im Ofen nicht vollstandig erloschen ist, muB 
die Abzugsklappe nach dem Rohr geoffnet werden; die unteren Ofenturen 
sind zu schlieBen. Beide Ausgangsturen des Heimes mussen sorgfaltig 
abgeschlossen werden. 5. In das auf dem Bucherbrett liegende Heim= 
buch tragt sich jeder Besucher des Heimes ein. Bei geschlossenen 
Gruppen genugt auch Angabe der Gruppe, der Besucherzahl und des 
Namens des Vertrauensschulers. 6. Zur Unterhaltung des Heimes besteht 
eine Heimkasse, in die wohl, wer dazu in der Lage ist, 10 Pfennige fur 
den Abend legt. 7. Die vorhandenen Bucher und Zeitschriften sind nur 
zur Benutzung im Heim bestimmt; sie durfen daraus nicht mitgenommen 
werden. 8. Zur Sicherheit empfiehlt es sich, der im Vorraum unter= 
gebrachten Kleidungsstucke wegen die AuBentur stets verschlossen zu 
halten. 9. Die Beheizung ' besorgt der Heimwart, wenn er rechtzeitig 
vorher benachrichtigt wird. 10. Sparsamkeit im Lichtverbrauch und 
Schonung des Heimes werden von jedem Volkshochschuler als selbst= 
verstandlich erwartet. 11. Das Rauchen kann im Heim nicht gestattet 
werden.

Diesem Heft ist Titelblatt and Inhaltsverzeichnis des vierten Jahr= 
ganges beigefugt. Wir schlieBen den Jahrgang diesmal schon mit dem 
Marz (nicht erst mit April) ab, um vom funften Jahrgang an unsere Blatter 
immer vom April an laufen zu lassen. (

Dieses Heft enthalt Beitrage von: Frida Gocksch (Schulerin der Breslauer Volks® 
hochschule), Breslau, Bohrauer Str. 29; Dr. jur. Waldemar von Grumbkow (Lehrer der 
Breslauer Volkshochschule), Breslau, Monhauptstr. 22; Studienrat Dr. Rudolph Herzog 
(Lehrer der Breslauer Volkshochschule), Breslau, Kaiserstr. 69; . Dr. Alfred Mann (Leiter 
und Lehrer der Breslauer Volkshochschule und Mitglied ihres Verwaltungsausschusses), 
Breslau, Tiergartenstr. 83/85, linkes Gartenhaus; Studienrat Dr. Erich Schmidt (Lehrer 
der Breslauer Volkshochschule und Mitglied ihres Verwaltungsausschusses), Breslau, 
Hedwigstr. 40, Gartenhaus; Elise Weift (Schulerin der Breslauer Volkshochschule), Breslau, 
Friedrichstr. 50.

Ausgabe dieses Heftes: Ende April 1926.

Verantwortlich: Dr. A. Mann, Breslau. «» Dru^ Th^Sdiatzky Aktiengesellschaft, Breslau.


