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Der neue Untehiditsplan 

steht in diesem Heft!

Offentliche Versammlung

Sonnabend, 2. Oktober, abends 8 Uhr, in der 
Aula des Matthiasgymuasiums, Schuhbrucke 37. 

„Selbstgeschautes aus Vergangenheit u. 

Zukunft der deutschen Volksbildung" 

(Vortrag des Leiters der Volkshochschule Dr. Alfred Maim) 

Musik umrahmt den Abend.

Werbt fur den Besuch! Eintritt frei! Gaste willkommen!

FDR ERWA CH SENEN BILDUNG

Septbr. 1926 Nr. 6 5. Jahrsans





Der neue Unterrichtsplan

15. Halbjahr, 1. Halfte / Winter 1926/27.

Zur genauen Beachlung:
Zur Teilnahme an den Lehrgangen und sonstigen Veranslallungen 

der Breslauer .Volkshochschule sind alle mindestens 18 Jahr alien Manner 
und Frauen der werktatigen Bevolkerung eingeladen, die nur die Volks- 
schule oder die Mittelschule besuditen und ernsten Bildungswillen haben. 
Als Personen, die nur Mittelschulbildung besiben, werden hier auch die- 
jenigen begriffen, die ein Lyzeum ohne das Abschlubzeugnis oder eine 
hohere Lehranstalt fur die mannliche Jugend ohne die Reife fur Ober- 
sekunda verlassen haben. Personen mil hoherer Schulbildung konnen 
durch einen BeschluB des Verwaltungsausschusses fur die Volkshochsdiule 
aufgenommen werden; sie mussen ihre Aufnahme unter Darlegung der 
besonderen Grunde beim Leiter der Volkshochschule rechtzeitig beantragen.

Anmeldungen werden im Volkshodischulamt, Munzstrafie 16, 
11. Stock, vom 1.—9. Oktober, werktaglich 10—3 und 5—8 Uhr, Sonntags 
10—12% Uhr entgegengenommen.

Wer die Volkshochsdiule besuchen will, muB sich vor der An- 
meldung an einer der Stellen, an denen auch die Plane zu haben sind, 
Anmeldescheine besorgen und sie nach sorgfaltiger Ausfullung eigenhandig 
unterschreiben. Und zwar sind fur jeden Lehrgang zwei gleidilautende 
Scheine auszufertigen.

Die Gebuhren, die bei der Anmeldung zu entrichten sind, betragen 
bei den Lehrgangen mit dreiviertelstundigen Sibungen 2 Reichsmark fur 
den ganzen Lehrgang, bei denen mit eineinhalbstundigen Sibungen 
3 Reichsmark fur den ganzen Lehrgang. AuBerdem wird eine einmalige 
Gebuhr von 50 Reichspfennigen erhoben. Jedem Volkshochschuler werden 
die „Blatter der Volkshochsdiule Breslau" frei ins Haus geliefert. 
Arbeitslo'Se und Kurzar beiter konnen auf mundlichen Antrag Er- 
maBigung oder Erla B der Gebuhren erhalten. Personen, die mehr als zwei 
Lehrgange belegen, konnen — auch wenn sie Vollarbeiter sind — auf 
Antrag beim 3. Lehrgang eine Erma Bigung von 50 Prozent, bei den weiteren 
eine solche von 60 Prozent erhalten. Zulassig ist Teilzahlung der Ge
buhren in Raten, wenn die lebte Rate spatestens bis zum Beginn des betr. 
Lehrganges eingezahlt wird. (Fur Umschreibung von Teilnehmerkarten, die 
durch Versehen des Anmeldenden notwendig wird, muB eine besondere 
Gebuhr erhoben werden.) — Der Leiter der Volkshochschule, Dr. Alfred 
Mann, ist werktaglich 11%-12% Uhr, wahrend der Anmeldezeit auch 
6%—7% Uhr im Volkshodischulamt zu sprechen.
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Aus den Richtlinien 
fur die Besucher der Breslauer Volkshochschule.

Vom Ziel der Breslauer Volkshochschule.
Im Volk lebt sehnsuchtiger Wille zur Erkenntnis. Der fordert 

die Volkshodisdiule und steckt ihr das Ziel.
Aukere Zwecke sind ihr fremd. Niemanden madit sie konkurrenz- 

fahiger im Kampf ums Dasein. Sie will keinem eine Vervollkommnung 
seiner besonderen Fadiausbildung gewahren (das tun die Fadisdiulen!). 
Sie kennt keine Prufungen und erleilt keine Berechtigungsscheine. Audi 
wunscht sie in den Kopfen ihrer Horer keinen Wust unverbundenen 
Wissens anzuhaufen.

Aber Bildung will sie geben.
In jedem, der zu ihr kommt, seine wertvollen geistigen Anlagen 

entwickeln, ihn Geseke der Natur, Zusammenhange der Geschichte 
und Gesellschaft sdiauen, ihn innere Werte finden lassen, die sein 
Leben lebenswert madien und seiner Lebensfuhrung Richtung geben 
konnen,

ihn so davor bewahren, in seiner Arbeit zur Masdiine zu werden, 
ihm zeigen, wie sdiwer das alles zu erreidien ist, und wie be- 

scheiden do di eigentlidi die bisherigen Erfolge soldien Strebens sind, 
das will die Volkshochschule.

Was belege ich in der Volkshodisdiule?
Der Unterrichtsplan weist eine Fulle von Lehrgangen versdiiedener 

Gebiete auf. Es gilt, sidi dadurch bei der Wahl nicht verwirren oder 
in falsche Richtung fuhren zu lassen.

Es ware grundfalsch, darnadi zu streben, in demselben Halbjahr 
redit viel Lelirgange zu besuchen. Mehr als zwei sollte man in einem 
Halbjahr nicht belegcn. Auch. wedisele man nicht von Halbjahr zu Halb- 
jahr allzu oft und rasdi das Unterrichtsgebiet und den Lehrer. Wahre 
Bildung wird erreicht und zeigt sich in der B eschrankung I 
„Eines redit wissen und ausuben gibt hohere Bildung als Halbh *it im 
Hundertfaliigen", hat Goethe warnend und mahnend geschrieben.

Aber we1che Lehrgange soll ich belegen?
Hier ist das Folgende zu bedenken. So wie die leiblichen Augen 

der Mensdien verschieden sind, so sind es auch ihre inneren, mit denen 
sie den Sinn der Welt erschauen. Es konnen nicht alle Menschen den Sinn 
des Daseins auf gleiche oder beliebige Weise entdecken. Der cine wird 
ihn von diesem, der andere von jenem Punkt aus eher und klarer sehen. 
Und diesen seinen Ausgangspunkt mugjeder suchen.

Vielleicht findet er ihn auf dem Gebiet seiner taglichen Beschaftigung.
Findest du den Ausgangspunkt deiner Volkshodischular beit aber 

nidit so in deiner laglichen Beschaftigung, dann weist dich wohl innere 
Neigung auf ein anderes Gebiet des Nachdenkens und Forschens. Ver- 
wechsle innere Neigung aber nidit mit einer augenblicklichen aukeren 
Anteilnahmel Frage didi selbst, ob die Neigung tief und dauerhaft ist, 
und gib dir ehrlich Antwort darauf!

Wenn du aber in dir gar keine Neigung zu einem bestimmten 
Forschungsgebiet entdeckst, wenn in dir ein in seiner Riditung noch un- 
klarer Drang na di Erkenntnis uberhaupt wohnt, dann nimm 
deinen Ausgang getrost von einem Thema, zu dem du einige Kenntnisse 
oder Einstellungen sdion mitbringst, sei es, dak es deiner beruflichen 
Arbeit nahe liegt, oder dak dich sonst sdion Fragen beschaftigt haben, 
die dem im Thema oder den Stichworten Angekundigten offenbar ver- 
wandt sind. Und vertraue darauf, dak du so deinen Weg sdion noth 
finden wirstl

Und lak didi, wenns not tut, beraten.
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Berałen kann dich schon der Unterriditsplan, wenn du ihn richłig 
liest. Die den Themen beigegebenen Stichworte machen dir den Sinn 
dessen, was geboten werden soll, klar. Prute, ob diese Stichworte das 
enthalłen, was du in dem Lehrgang vermutest oder suchst. Mandie Lehr- 
gange tragen den Vermerk: „Fur Anfanger" oder: „Fur Fortgeschrittene“. 
Sei nicht zu stolz, zunachst in den Anfangerlehrgang zu gehen! Auch die 
Groden der Wissenschaft haben einmal anfangen miissen! Mit Sternchen 
sind im Unterriditsplan Lehrgange versehen, die in groBe Hauptgebiete 
einfuhren. Soldie besuche, ehe du didi den besonderen Themen des 
betr. Gebietes zuwendest.

Ein treuer Berater kann dir der Lehrer sein, bei dem du in der 
Volkshochschule schon gesessen hast. Ihn befrage besonders nadi einem 
folgeriditigen Bildungsfortgang.

Gern hilft dir mit Rat und Tat auch der Leiter der Volkshochschule. 
Du ersiehst aus dem Unterriditsplan, wann und wo du ihn sprechen 
kannst.*)

*) Erste Seite dieses Heftes.

Immer aber denke daran, daB du zum Grund der Er- 
scheinungen und ihrem tiefsten Sinn vordringen sollst. Es hatte jedoch 
keinen Sinn, bloB allerlei Kenntnisse in deinem Kopf aneinanderzu- 
reihen. Die Mannigfaltigkeit des Unterrichtsplanes bezweckt nidit, daB 
jeder im Laufe der Zeit alle Lehrgange durdinimmt und sich so zum 
wandelnden Konversationslexikon zu madien sucht, sie bezweckt lediglich 
dies eine, jeden seinen Punkt linden zu lassen, von dem aus sich ihm 
der Sinn der Welt ersdilie Btl

Was habe ich als Besucher der Volkshochschule zu tun?
Habe ich einen Lehrgang belegt, dann will ich ihn punktlich und 

regelma Big bis zum Ende besuchen.'
Nur wenn ich standig mitarbeite, kann midi der Lehrgang bilden. 

Er erfordert ernste Geistesarbeit.
Diese besieht aber nidit bloB im Horen. Wer Urteile und For- 

schungsergebnisse bloB annimmt, aber nidit selbst nachdenkt und forscht, 
wird auch kein selbstandiger, innerlich freier, gebildeter 
Mensch.

Meine Se1bsttatigkeit im Lehrgang beginne ich am besten, 
indem ich frage. 1st mir in der Darstellung des Lehrers oder anderer Teil- 
nehmer etwas unverstanden geblieben, ein mir unbekanntes Wort oder ein 
Gedankenzusammenhang, dann frage ich ohne Scheu. Einer Frage braucht 
sich niemand zu schamen! Im Gegenteill Alle wissenschaftliche Forsdiung 
beginnt logischerweise mit Fragen. Niemand hat das Recht, meine ernst- 
gemeinte Frage als lastig abzulehnen oder gar zu belacheln. Ebenso 
werde ich selbstverstandlich Fragen anderer Teilnehmer mit Geduld und 
Ernst anhoren. Ungehorige Vordringlidikeit wird der Geist der Arbeits- 
gemeinschaft unterdrucken.

Audi Widersprudi muB ich erheben, wenn er mir begrundet er- 
scheint. Denn idi darf nicht unehrlich werden und meiner Arbeitsgemein- 
sdiaft auch nicht vorenthalten, was mir als Wahrheit erscheint.

Wenn ich glaube, selbst etwas zur Klarung der aufgeworfenen 
Fragen beitragen zu kormen, dann gebe ich mein llrteil ab oder fiihre 
die mir bekannte Tatsache an.

Sdilie Blidi erbiete idi mich, den Inhalt des fruher Durchgenommenen 
wiederzugeben oder auch Gedanken und Fragen vorzutragen, die fur den 
Lehrgang noch neu sind. Oder idi beteilige midi beim Lesen eines 
Dramas mit verteilten Rollen, idi ubernehme die Erklarung einer Schrift- 
stelle, ich stelle Beobaditungen an, uber die ich dann berichte. Usw.

So erlebe idi immer starker Art und Wert der geistigen Arbeits- 
gemeinschaf t. Nodi groBer und wertvoller aber als die Gemeinschaft 
meines Lehrganges ist die der ganzen Volkshochschule. Fur sie 
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trete ich ein, wo immer ich kann, sei es, daB ich als Vertrauensmann*)  
an der Organisationsarbeit gewissenhaft teilnehme, sei es auch, daB ich 
ihre Feste ausgestalte oder ihr neue, nach Erkenntnis strebende Mitglieder 
zuluhre, sei es, da6 ich mich stets von neuem auf ihr levies Ziel besinne 
und so an ihrem inneren Aufbau mitarbeite. Jedenfalls aber gilt hier: nicht 
viele schone Worte machen, sondern etwas tun!

*) Es gibt eine besondere „Safcung fur die Schulervertreiungen der 
Breslauer Volkshochschule", die fur 10 Pfg. im Volkshochschulamt zu 
haben ist. Vgl. auch Seite 95 f.

Im Dienst dieser Gemeinschaft, der ich viel verdanke, erfulle idi 
gem auch die auBeren Pflichten, daB idh beim Besuch der Lehrgange stets 
die Teilnehmerkarte bei mir fuhre und die Raume der Anstaltcn, in denen 
die Volkshochschule Gasirecht genieBt, sauber und in Ordnung halle.

Lehrgange.

Philosophic, Lebenss und Weltanschauung, 
Seelenkunde, Erziehungslehre.

1. Was isi Bildung, und wie erlangt man sie? Dr. Alfred Mann.
Das Wesen der Bildung. Wege zur Personlichkeit. Der Einzelne 

und die Gemeinschaft. Die verschiedenen Volksbildungseinrichtungen, 
insbesondere die Abendvolkshochschulen und die. Volkshochschulheime. 
Diese und ahnliche Themen wollen wir in gemeinsamen Gesprachen be- 
handeln und uns dabei uber Ziele und Wege unserer eigenen Volks- 
bildungsarbeit klar zu werden versuchen.

Montag, 8^—10 Uhr, Stadtisches Wohlfahrtshaus, Malteserstr. 16, 
II. Stock, Klasse I. Beginn: 25. Oktober.’
2. Vom Sinn des Lebens (Philosophische Rundgesprache). Dr. Alfred Mann.

Lelite Grunde des menschlichen Lebens und seiner Einrichtungen 
sollen aufgesucht, scheinbare Selbsiverstandlichkeiten des Alltags als 
bedeutsame philosophische Fragen erfafit werden. (Rundgesprache, bei 
denen die Schuler selbst Fragen aufwerlen.)

Mittwoch, 8%—10 Uhr, Stadtisches Wohlfahrtshaus, Malteserstr. 16, 
II. Stock, Klasse 1. Beginn: 27. Oktober.
3. Philosophische Gesprache. Oberstudiendirektor Walthcr.Vogt,

Als Teilnehmer wunsche ich mir Menschen, die slcFT^uffer Gott und 
die Welt“ oft Gedanken machen und Fragen daruber auf dem Herzen 
haben. Wir wollen dann in gemeinsamem, ypllig freieni*-Gespradi  zu 
grofierer Klarheit uber solche Fragen zu kommen suchen.

Abgesagt.
4. Philosophic als Lebensweisheit. Privatdozent Domvikar Dr. Gunther 

Schulemann.
In Vortragen des Lehrers und gemeinsamen Besprechungen werden 

behandelt: Wissenschaft und Weisheit. Weisheit und Weltklugheit. Die 
wichtigsten Klugheitsregeln. Richtige Wertung des Lebens. Die Lebens- 
alter und der Tod. Die Lebensguter: Freude an der Natur, hausliches 
Gluck und Geselligkeit, Staatsleben, Reiditum und Armut, Macht und Ehre, 
Arbeit und Freundschaft, Wissenschaft, Kunst und Religion. Optimismus 
oder Pessimismus? Selbstbescheidung, Gelassenheit. Der harmonische 
Mensch.
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Montag, 8%—9 Uhr, Matthiasgymnasium, Schuhbrucke 37, I. Stock, 
Klasse U II1. Beginn: 25. Oktober.
5. Die philosophisdien Grundprobleme in systematischer und historischer

Betrachtung. Dr. Alfred Mann.
In Aussicht genommen sind Besprechungen im AnschluB an aus- 

gewahlte Originalstellen aus Werkcn der klassischen Philosophic. — Zu- 
gelassen werden kann nach personlicher Meldung beim Lehrer nur, wer 
sich bereits mit philosophisdien Fragen eingehender beschaftigt hat und 
die Verpflichtung ubernimmt, in dieser Arbeitsgemeinsdiaft durch Er- 
statlung von Berichten, gelegentliche Fuhrung des Sifeungsprotokolls und 
dergl. mitzuwirken.

Ort und Zeit der Zusammenkunfte sollen am 4. Oktober, abends 
7% Uhr, im Volkshochsdiulamt von den Teilnehmern zusammen mit dem 
Lehrer festgesebt werden.
6. Friedridi Niebsche: Also sprach Zarathustra. Dr. Alfred Mann.

Dieser Lehrgang soil in einer Auseinandersebung mit Niebsches 
Dichtung dem einzelnen Teilnehmer dabei helfen, in dem Kampfe moderner 
Lebensproblematik seinen festen Halt zu gewinnen. — Den Teilnehmern 
wird empfohlen, sich das Buch (billige Ausgabe des Verlages Alfred 
Kroner, Leipzig) zu beschaffen; jedoch ist. nięhtdurchaus notig, dab es_ 
jeder besibt.

Montag, 7—8% Uhr (der Beginn kann auf Wunsch auch 
bis 7% Uhr hinausgeschoben werden), Stadtisches Wohlfahrts- 
haus, Malteserstr. 16, II. Stock, Klasse I. Beginn: 25. Oktober.
7. Einfuhrung in die Lektiire Kants an der Hand einer seiner kleinen 

Schriften. Studienrat Kathe Szyskowib.
Durch Vertiefung des Gelesenen in eingehender Besprechung soil 

das Verstandnis fur die Schrift gewonnen werden.
Donnerstag, 7%—8% Uhr, Gewerbeschule, Gartenstr. 27/29, II. Stock, 

Zimmer 15. Beginn: 21" Oktober.
8. Allgemeine Geschichte der Philosophie. Professor Dr. Siegfried Marek.

Dieser Lehrgang ist der achte Abschnitt aus der Philosophie- 
geschichte, die seit April 1924 fortlaufend zur Behandlung gclangt. Jede 
Fortsebung bildet ein in sich geschlossenes Ganze und soil auch dem ver- 
standlich sein, der die vorhergehenden Lehrgange nicht mitgemacht hat. 
Geschichte der Philosophie wird in der Absicht von uns getricben, um 
an ihr philosophisches Denken selbst zu lernen. Jeder der geschichtlichen 
Lehrgange stellt daher zugleich eine Einfuhrung in die Philosophie dar. 
In diesem Trimester soil die Philosophie von Leibniz, einem der groBten 
Denker aller Zeiten, behandelt werden.

Mittwoch, 8%—10 Uhr, Augustaschule, Schwerinstr. 1/5, II. Slodc, 
Klasse U II b. Beginn: 27. Oktober.
9. Ethische Untersuchungen uber den deutschen Charakter. Lehrer Frib 

Pohlenz.
Es soil der Charakter unseres Volkes ethisch untersucht werden. 

Besonders Beispiele von Heldentreue, Freundes- und Frauentreue aus 
Sage, Geschichte und Lied.

Montag, 8%—9% Uhr, Gcwerbeschule, Gartenstr. 27/29, II. Slodc, 
Zimmer 14. Beginn: 25. Oktober.
10. Aufklarung und Konfessionalismus. Pfarrer Lic. theol. Ernst Mocring.\

In diesem Lehrgang sollen die Gesprache Settembrinis und Naphtas | 
im „Zauberberg" von Thomas Mann (dessen Kenntnis- und Besib rudd vor-1 
ausgesebt werden) erortert und kritisch befrachtet werden." Das Ziej soil1 
sein' cine OrienfLerung uber die geistigen Probleme des 19. Jahrhunderts f 
und die Streitfragen der Gegenwart.

Montag, 8—9% Uhr, Johannesgymnasium, Paradiesstr. 3, ErdgeschoB, 
Naturwissenschaftliches Zimmer. Beginn: 25. Oktober.
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11. Die Zukunftsschule Berthold Ottos. Oberstudiendirektor Walther Vogt.
Der Lehrgang sebt voraus, dab die Teilnehmer von Ottos Wirt- 

schaftsideen einige Kenntnis haben. Diese Kenntnis kann aber von den 
Teilnehmern audi aus Drud<sdiriften crworben werden. Deshalb mogen 
sidi neue Teilnehmer vorher an den Lehrer wenden CWohnung: Ohlauer 
Stadlgraben 24). Der Lehrgang selbst wird in der freien Form des Ge- 
spradis abgehalten werden, ahnlich wie der (unter Nr. 58 angekundigte) 
Gesamtunterricht.

Abgesagt.
12. Das Kind, das Elternhaus und die „neue" Sdiule. Lehrer Max Nicolaus.

Unterredungen uber die Neuerungen im Schulunterricht und ihre 
physiologischen, psydiologisdien und unterrichtlichen Grunde. Aussprache 
uber scheinbare oder tatsachliche Unzutraglichkeiten bei der neuen Unter- 
richisweise, insbesondere uber falsche und richtige Hilfe bei den „Schul- 
arbeiten".

Mittwoch, 7^—8 Uhr (der Beginn kann aut Wunsch bis 
7% Uhr hinausgeschoben werden), Gewerbeschule, Garten- 
sirafie 27/29, II. Stock, Zimmer 16. Beginn: 27. Oktober.
13. Die Seele des Menschen. (Philosophisdie und psychologische Erorte- 

rungen.) Dr. Alfred Mann.
Das Wesen der Seele. Seele und Geist. Seele und Kórper. Die 

tragenden Krafte der Seele. Die Entfaltung seelischen Le
bens. Auf diese Fragen wollen wir in gemeinsamer Bcsinnung Antwort 
suchen.

Mittwoch, 7—8% Uhr (der Beginn kann auf Wunsch auch 
auf 7% Uhrhinausgeschoben werden), Stadtisches Wohlfahrts- 
haus, Malteserstr. 16, IL Stock, Klasse L Beginn: 27. Oktober.

Religionswissenschaft.
Katholische Abteilung.

14. Jesus Christus. Privatdozent Dr. theol. et. phil. Friedridi Schmidtke.
Die Besprechung des Lebens Jesu wird an Hand der Quellen fort- 

gesebt. — Der Lehrgang ist in sich abgeschlossen, soda6 auch solche sigh 
beteiligen konnen, die an den vorhergehenden Lehrgangen nicht teil- 
genommen haben.

Dienstag, 8%—9% Uhr, Matthiasgymnasium, Schuhbrucke 37, I. Stock, 
Klasse 0 1111. Beginn: 26. Oktober.
15. Papsigeschichte. Von Gregor I. bis Gregor VIL Studienrat Religions- 

lehrer Professor Hermann Hoffmann.
Die Kirche und die Germanen. Auf dem Wege zu politischer Herr- 

schafi. Entstehung der abendlandischen Kultur des Mittelalters. — Auch 
wer bisher nidit an der Arbeitsgemeinsdiaft teilnahm, kann jebt eintrelen.

Freitag, 8% —9% Uhr, Matthiasgymnasium, Sdiuhbrucke 37, II. Stock, 
Klasse 0 III 2. Beginn: 22. Oktober.

Evangelische Abteilung.
16. Grundfragen des christlichen Glaubens und Lebens. Pfarrer Karl 

Haack.
Eine Auseinandersebung mit Gedanken Schopenhauers. Trieb und 

Wille. Pessimismus und Glaube. Buddhistische Willens- und Lebens- 
verneinung. Die Erhebung durch die Kunst (R. Wagner). — Behandlung 
wichtiger Einzelfragen, wie: Bedeutung der Frau und der Liebe, Unsterb- 
lichkeit u. a. in gemeinsamer Besprechung.

Mittwoch, 8—9% Uhr, Matthiasgymnasium, Sdiuhbrucke 37, L Stock, 
Klasse O I2. Beginn: 27. Oktober.
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17. Sekten der Gegenwart. Privatdozent Lic. Helmut Lother.
In unseren Stunden wollen wir diejenigen Sekten, die in der Gegen

wart am meisten von sich reden machen (Baptisten, Methodisten, Adven- 
tisten, Heilsarmee, ernste Bibelforscher, die apostolische Gemeinde, die 
christliche Wissenschaft, die Quaker) kennen lernen und zwar so, daB die 
Teilnehmer ihre Kenntnisse und Erfahrungen und ihr Urteil aussprechen 
und der Lehrer durch Beteiligung an der allgemeinen Aussprache sowie — 
wenn es notig und wunschenswert erscheint — auch durch gelegentlichen 
Vortrag die Klarung uber das fordern hilft, was diese Sekten wahrhaft 
wollen.

Freitag, 8—9% Uhr, Matthiasgymnasium, Schuhbrucke 37, I. Stock, 
Klasse O III1. Beginn: 29. Oktober.

Freigeistige Abteilung.
18. Hadcels „Weltraiself' ' Spfe^ier J 1%F Mohistischen Gemeinde zu 

Breslau Kurt Kramer.
Nadi Wunsdi des Horerkreises auszuwahlende Kapitel aus Hackels 

volkstumlidiem, fur den Monismus bahnbrechendem Buche sollen anhand 
des Textes („Die Weltratsel" in Kroners Taschenausgabe) gemeinverstand- 
lich erlautert, auf ihre dem Dualisten sich bietenden Angriffsflachen bin 
gepruft und nadi ihrer Bedeutung fur den modernen Materialismus ge- 
wurdigt werden. Anschaffung des Budies wird empfohlen, jedoch nicht 
unbedingt gefordert.

Donnerstag, 8%—9% Uhr, Gewerbeschule, Gartenstr. 27/29, IL Stock, 
Zimmer 13. Beginn: 21. Oktober.

Kunstwissenschaft.

19. Freihandzeichnen. Zeichenldwer Gerhard Belt
Anleitung zum richtigen Senen. Zeichnen und Malen nach der Natur, 

audi von Kopfen und Figuren. Kein berufliches Fachzeichnen.
Dienstag, 7% —8% Uhr, Bender-Oberrealsdiule, Lehmdamm 1/3, 

Zeichensal, IL Stock. Beginn: 26. Oktober.
20. Kunsllerisdies Sehen und Darstellen. Studienrat Georg Coelestin Kik.

Wir wollen nach Stilleben, Kopf und Figur zeichnen und malen, uns 
im phantasiema Bigen Gestalten uben und daneben gute Kunst (Bilder und 
Bauwerke) betrachten. Kunstlerische Graphik (Linolschnitt).

Mittwoch, 7%—8% Uhr, Bender-Oberrealsdiule, Lehmdamm 1/3, 
II. Stock, Zeichensaal. (Bei Besuch von Kunstausstellungen besondere 
Verabredung.) Beginn: 27. Oktober.
21. Kunstbetrachfung. (Audi fur Niditteilnehmer der Zeichenlehrgange.) 

Studienrat Georg Coelestin Kik.
An guten Bildern und kunstgeschichtlich wertvollen Bauten wollen 

wir uns mit verschiedenen Fragen kunstlerischer Gestaltung befassen, die 
zum Verstandnis alter und neuer Kunst notwendig sind: Stil, Technik, Farbe, 
Linien- und Farbenrhythmus, Komposition usw.

Mittwoch, 9—9% Uhr, Bender-Oberrealschule, Lehmdamm 1/3, 
II. Stock, Zeichensaal (oder nach besonderer Verabredung Sonntag vor- 
mittags). Beginn: 27. Oktober.
22. Wie betrachte ich Kunstwerke? Eine Anleitung zum GenuB der Werke 

bildender Kunst (mit Lidiibildem). Kunsthistoriker Bernhard Stephan.
Es werden im besonderen Werke der neueren Kunst, Architektur, 

Plastik, Malerei gewahIf werden, um aus der Besprechung ihrer Form- 
eigentumlichkeiten zum Verstandnis der Stile seit dem Impressionismus zu 
kommen.

Dienstag, 7—8% Uhr (der Beginn kann auf Wunsch auch 
etwas spater gelegt werden), Stadtisches Schulmuseum, Para- 
diesstraBe 25/27. Beginn: 26. Oktober.
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23. Die Kunst der Ur- und Naturvolker (mit Lichtbildem). Kunsthistoriker 
Bernhard Stephan.

Wenn wir uns um die Erkenntnis der Grundlagen und Geseke des 
kunstlerischen Schaffens und der kunstlerischen Formung bemiihen, lohnt 
sidi ein Bliek in die reiche Gestaltenwelt der sogenannien primitiven 
Kunst. Wertvolle Aufschliisse uber Bauen, Bilden und Maien gibt uns 
Architektur, Plastik und Malerei der Menschen der vorgeschichtlidien Zeit, 
ferner der Afrikaner, Australier, Amerikaner, insbesondere Alt-Mexikos, 
und von da spanńt sich iiberraschend die Briicke zur Kunst der bekann- 
teren grofien Kulturvolker des Altertums.

Donnerstag, 7—8% Uhr (der Beginn kannaułWunschauch 
etwas spater gelegt werden), Stadtisches Schulmuseum, Para- 
diessłraBe 25/27. Beginn: 21. Oktober.
24. Kunst und Heilige. Eine Einfuhrung in den Ideenkreis des diristlidien 

Mittelalters (mit Lichtbildern). Kunsthistoriker Bernhard Stephan.
Wir werden uns auBer an gutes Abbildungsmaterial vor allem an 

die Bildwerke halten, die wir in unseren Breslauer Kirchen und Museen 
finden. Die diristlidien Legenden des Mittelalters, eine Welt von groBer 
Schonheit und Gemutstiefe, werden wir nach den Originalfassungen der Zeit 
kennen lernen und von da aus den Versuch einer Verlebendigung der 
Kultur des Mittelalters wagen.

Dienstag, 8%—10 Uhr, Stadtisches Schulmuseum, Paradiessir. 25/27. 
Beginn: 26. Oktober.
25. Heimatpilege und Volkskultur. Gesprache uber Sum und Gestaltung 

unseres Lebens im Verhaltnis zu Mitmensdien, Kunst und Natur. 
Kunsthistoriker Bernhard Stephan.

Der Fragen sind gerade fur den GroBstadter sehr viele. 1st „die 
Welt" unser Erlebnisraum, was bedeutet uns dann unsere sidiłbare engere 
Heimat? Ist das Alte wirklich nur nuhloses Ueberbleibsel und das Neue 
unbedingt des Alten Feind? Wie denken wir aus der Gegenwart in die 
Zukunft, und was sollen wir tun? — Daruber und uber almliche sich er- 
gebende Fragen wollen wir zwanglos nicht nur im Schulraum sprechen, 
sondern audi, indem wir uns umsehen in Geschaftsviertel und Siedlung, 
altes und neues Menschwerk um uns betrachten, der Natur ebenso unsere 
Aufmerksamkeit widmen, wie der Arbeit der Kunst.

Donnerstag, 8%—10 Uhr, Stadtisches Schulmuseum, Daradies- 
słraBe 25/27. Beginn: 21. Oktober.
26. GroBe deutsche und niederlandisdie Meister in ihren Zeichnungen. 

(Mit originalgetreuen Abbildungen.! Dr. Hanna Grisebadi.
Der Meister des mittelalterlichen Hausbudis, Grunewald, Durer, 

Cranach, Holbein. Der Bauernbrueghel, Rubens, Rembrandt. — Durch Be- 
trachtung originalgetreuer Abbildungen werden die Teilnehmer d'e ge- 
nannten gro Ben Meister von einer wichtigen und unmittelbar wirkenden 
Seite ihres Schaffens kennen lernen.

Freitag, 8%—9% Uhr, Augustasdiule, SchwerinstraBe 1/5, II. Stock, 
Klasse U III a. Beginn: 29. Oktober.
27. Vergleichende Gemaldestudien. Studienrat Kathe Szyskowib.

Zu dieser Arbeitsgemeinsdiaft werden nur soldie zugelassen, die 
sich schon langere Zeit mit Kunstgesdiidite beschaftigt und die Erlaubnis 
der Lehrerin zur Teilnahme erhalten haben.

Dienstag, 8^—10 Uhr, Matthiasgymnasium, Schuhbrucke 37, I. Stock, 
Klasse 0 II1. Beginn: 26. Oktober.
28. Elementar-Musiklehre (fur Anfanger). Bibliotheksrat Dr. Johannes 

Hubner.
Freitag, 8—9% Uhr, Bender-Oberrealschule, Lehmdamm 1/3, IL Stod<, 

Aula. Beginn: 22. Oktober.
29. Musikasthelik. (Die Lehre vom Musikalisch-Schonen.) Bibliotheksrat 

Dr. Johannes Hubner.
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Diese Arbeiisgemeinschaft ist nicht allein fur Fortgeschriitenc ge- 
dacht.

Dienstag, 7—8% Uhr (der Beginn kann auf Wunsch auch 
etwas spater gelegt werden), Bender-Oberrealschule, Lehm- 
damm 1/3, II. Siock, Aula. Beginn: 26. Oktober.
30. Das deufsdie Kunstlied. Oberschullehrer und ersłer Dirigcnl des Ge- 

sangvereins Breslauer Lehrer Max Krause.
In einer Arbeiisgemeinschaft wollen wir neben Pflege der Słimm- 

bildung und des Vomblattsingens eine Reihe neuer Lieder nadr Form und 
Inhalt uns zu eigen machen.

Dienstag, 8%—9% Uhr, Stadtisches Wohlfahrlshaus, Malteser- 
strafie 16, Musikzimmer. Beginn: 26. Oktober.
31. Das Volkslied, der Volkstanz und die romantische Musik im Leben. 

Von der romantischen Musik und ihren Fuhrern E. T. A. Hoffmann und 
R. M. von Weber. Seminaroberlehrer Wilhelm Osburg.

Die Arbeitsstunden im Wechsel mit Wanderungen an freien Sonn- 
tagen sollen unter den Teilnehmern das Gemeingefuhl wecken und be- 
kunden. Bestandige Begleiler hierbei sind die Volksliedersammlung 
„Tandaradei" von Joh. Hahfeld, Laułe und Mandoline.

Mittwoch, 7%—9% Uhr, Matthiasgvmnasium, Schuhbriicke 37, Erd- 
geschoB, Gesangsklasse. Beginn: 27. Oktober.

Literature und Sprachwissenschaft.
32. Wie empfinde ich Gedichte? Wie lese ich Romane? Wie erlebe ich 

Theaterslucke? Dramaturg Otto Suchland.
Auf diese Fragen sollen keinc fertigen Antworten gegeben werden. 

Es gibt nichts Allgemeingultiges hier. Wir wollen gemeinsame Erlebnisse 
haben, Erlebnisse austauschen; wer etwas zu erzahlen hat, soll erzahlen, 
wir werden ihm folgen, uns den Gegenstand seines Erlebnisses (Gedicht 
oder Drama, Novelle oder Roman) verschaffen, lesen, uns verstandigen; 
wir wollen uns den Gegenstand gemeinsamen Erlebens also immer 
selbst seben. Wer viel gelesen und erlebt hat, soll ebenso willkommen 
sein wie der, der nichts erlebt zu haben glaubt, er soll nur erlebnis- 
froh kommen; es soll auch niemand, der nicht mag, zu sprechen ge- 
zwungen sein.

Donnerstag, 8%—9% Uhr, Stadtisches Wohlfahrtshaus, Malteser- 
straBe 16, II. Stock, Klasse L Beginn: 21. Oktober.
33. Gruppe fur dramatisdie Spiele. Eva Martersteig.

Ich wunsche mir fur diesen Lehrgang Teilnehmer, die Spielfreude 
und -Bedurfnis haben. Wir wollen versuchen, in freiem Spiel Stucke oder 
Szenen der alien oder neuen Dichtung zu gestalten. Eine Auswahl des 
Stoffes kann erst getroffen werden, wenn wir die Menschen kennen, die 
zur Verfugung stehen.

Donnerstag, 8%—9% Uhr, Augustaschule, SchwerinslraBe 1/3, 
II. Stock, Klasse U II b. Beginn: 21. Oktober.
34. Deutsche Balladen. Geheimer Regierungsrat Oberschulrat Dr. Her

mann Janben.
Eine Auswahl der schonsten Balladien, die fich an wichtige Ereignisse 

der deutschen Geschichte anschlieBen, sollen vorgetragen, gemeinsam ge
lesen und besprochen werden.

Montag, 8%—9% Uhr, Augustaschule, SchwerinslraBe 1/5, IL Stock, 
Klasse U III a. Beginn: 25. Oktober.
35. Wanderungen durch die deuische Literatur. Domvikar Karl Jakubczyk.

Wir wollen im Laufe einer Reihe von Trimestern den Werdegang 
der deutschen Literatur in ihren wichtigsten Stromungen und bedeutendsten 
Dichtern vor uns sich entwiclceln lassen. Ausgehend vom gemeinsamen 
Lesen und Besprechen ausgewahlter Dichtungen wollen wir zu einem
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Ueberblick uber die Entwicklung der deutschen Literatur gclangen und so 
die Punkte finden, an denen wir uns besonders angesprochen und zur 
Vertiefung eingeladen fuhlen. Wir seben im kommenden dritten Trimester 
unsere Arbeit mit der Besprechung des Zeitalters des Humanismus fort.

Donnerstag, 7%-9% Uhr, Matthiasgymnasium, Schuhbrucke 37, 
L Stock, Klasse U III \ Beginn: 21. Oktober.
36. Was kann ein Volkshochschuler von Goethe haben? Oberstudienrat 

Dr. Max Kruger.
i Fortsebung und AbschluB unseres Versuchs. Die Italienische Reise 

und die folgende Zeit, etwa: Goethe und Schiller; Goethe und Napoleon. 
Werke: Romische Elegien, Lieder, Balladen, Hermann und Dorothea, 
Reinecke Fuchs, Wahlverwandtschaften.

Montag, 7%-9% Uhr, Stadtisches Wohlfahrtshaus, MaltesersfraBe 16, 
I. Stock, Musikzimmer. Beginn: 25. Oktober.
37. Goethes Faust, I. Teil. Studienrat Kathe Szyskowib.

Wir lesen das Werk gemeinsam mit verteilten Rollen und vertiefen 
den empfangenen Eindruck durch eingehende Besprechung.

Dienstag, 7—8% Uhr (der Beginn kann auf Wunsch auch 
etwas spater gelegt werden), Matthiasgymnasium, Schuh
brucke 37, L Stock, Klasse O II1. Beginn: 26. Oktober.
38. Goethes Faust, II. Teil. Studienrat Kathe Szyskowib.

Es soil versucht werden, das Verstandnis auch fur den zweiten Teil 
der grogen Diditung zu wecken und seine Schonheit aufżuweisen. (Der 
erste Teil ist schon in fruheren Trimestern durdigenommen worden.)

Donnerstag, 8%—10 Uhr, Gewerbeschule, GartenstraBe 27/29, 
II. Stock, Zimmer 15. Beginn: 21. Oktober.

Geschichte.

39. Die grogs Personlichkeit in der Geschidite. (Sdiicksalswenden der 
Mensdiheit.1 Studienrat Dr. Rudolph Herzog.

Es soll die Bedeutung der groben Personlichkeit an Schicksals- 
wenden der Menschheit untersucht werden. Fur den kommenden Lehr- 
gang werden Napoleon, Freiherr vom Stein, Gneisenau und Friedrich List 
vorgeschlagen, denen auf Wunsch der Teilnehmer andere Gestalten folgen 
konnen. Selbstzeugnisse, Berichte von Zeitgenossen, ausgewahlte Be- 
arbeitungen gro Ber Geschichtsschreiber sollen gelesen und besprochen 
werden und zum Durchdenken geschichłlichen Geschehens veranlassen.

Donnerstag, 8—9% Uhr, Johannesgymnasium, ParadiessiraBe 3, 
L Stock, Zimmer 8. Beginn: 21. Oktober.

Staatswissenschaft und Gesellschaftslehre.

40. Schlesisches Volkstum. Dombenefiziat Landessekretar Dr. theol. 
Roman Reisse.

Donnerstag, 8—9% Uhr, Matthiasgymnasium, Schuhbrucke 37, I. Stock, 
Klasse O I1. Beginn: 21. Oktober.
41. Besprećhungen uber die moderne Wohlfahrtspflege. Was sie bedeutel 

und wie ich sie in Anspruch nehmen kann. Dezernent des Wohlfahrts- 
amtes des Landkreises Breslau Dr. Georg Ried.

Dienstag, 8%—9% Uhr, Matthiasgymnasium, Schuhbrucke 37, I. Stock, 
Klasse O I2. Beginn: 26. Oktober.
42. Gemeinsame Lekture einiger Hauptartikel der Reichsverfassung. Chef- 

redakteur Immanuel Birnbaum.
Die Bestimmungen der Weimarer Verfassung uber Wahl und Rechte 

des Reichsprasidenten, uber Reichstag, Reichsrat und Volksentscheid sollen 
gemeinsam gelesen und in ihrer praktischen Auswirkung anschaulich ge- 
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macht werden. Ohne dag in dicsem Rahmen zuSłimmend oder ablehnend 
zu den geltenden Bestimmungen Stellung genommen wird, soil Tał" 
sachenkenntnis als Grundlage eiges eigenen poli- 
tischen Urteils auf diese Weise erarbeitei werden.

Freitag, 7%—8% Uhr, Gewerbeschule, GarrenstraBe 27/29, IL Stock, 
Zimmer 14. Beginn: 22. Oktober.
43. Gesdiidite der politischen Parłeien in Deutschland. Chefredakteur 

Immanuel Birnbaum.
Nachdem in zwei Lehrgangen ein Ueberblick uber Ideen und sozialen 

Aufbau der liberalen und konservativen Parteien versucht wurde, soll in 
einem selbstandigen dritten Lehrgang, der die Kenntnis der voran- 
gegangenen nicht voraussebt, die Geschichte der Arbeiterparteien 
in Deutschland entwid<elt werden. Besonderer Wert wird dabei auf 
Klarung des Zusammenhanges zwisdien Gedankengebaude und sozialem 
Aufbau der Parteien gelegt.

Freitag, 8%—9% Uhr, GartenstraBe 27/29, II. Stock, Zimmer 14. 
Beginn: 22. Oktober.
44. Der Staat und die Klassen. Dr. Frih Lewy.

Zur Einfuhrung in die Soziologie des Staates, mit besonderer Be" 
rucksichtigung der marxistischen Staatslehre. Aufbau des Staates seit 
der vorstaatlichen Zeit und seine wechselnden Funktionen, seine Zersehung 
und sein zukunftiges Sdiicksal sollen untersucht werden. Das Verhaltnis 
von Staat, Nation, Volk und Klassen, die Probleme der Diktatur und 
Demokratie, des Parlamentarismus und des Ratesystems usw. sollen ge- 
meinsam besprochen werden.

Dienstag, 8% —10 Uhr, Gewerbeschule, GartenstraBe 27/29, II. Stock, 
Zimmer 14. Beginn: 26. Oktober.
45. Marxistische Lekture. Professor Dr. Siegfried Marck.

In gemeinsamer Lekture und in Form der Arbeitsgemeinschaft sollen 
einige wesentliche programmatische Zusammenfassungen des Marxismus, 
so unter anderem das Kommunistische Manifest, das Erfurter Programm 
usw. behandelt werden.

Mittwoch, 7—8% Uhr (der Beginn kann auf Wunsch auch 
bis 7% Uhr hinausgeschoben werden), Augustaschule, 
SchwerinstraBe 1/5, II. Stock, Klasse U II b. Beginn: 27. Oktober.
46. Albert Ballin, Henry Ford, Hugo Stinnes, ein Vergleich. Dr. rer. poi. 

Alfred Hirschfeld.
In dem Lehrgang sollen Entwicklungsgang, praktische Tatigkeit und 

wirtschaftlidie Theorien dieser drei markanten Wirtschaftsfuhrer behandelt 
und soll vom volks- und weltwirlschaftlidien Standpunkt aus kritisdi zu 
den Unterschieden zwisdien ihnen Stellung genommen werden. Es wird 
hierbei aus Schriften und Biographien Ballins, Fords und Stinnes’ vor- 
gelesen und das Gelesene diskutiert werden. Gleichzeitig sollen sich hier- 
aus ergebende Wirtschaftsprobleme, die in der heutigen Zeit brennend 
find, behandelt werden, z. B.: Angebot und Nachfrage, Arbeitszeitsysteme, 
Tarife, Verhaltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die „soziale 
Frage", der Begriff der „Mechanisierung" usf., wobei insbesondere die 
Stellung des Sozialismus zum Kapitalismus beleuchtet werden soll.

Dienstag, 8—9% Uhr, Johannesgymnasium, ParadiesstraBe 3, Erd" 
geschoB, Zimmer 8. Beginn: 26. Oktober.
47. Unsere Wohnungsnot und die Bedeutung des Siedlungswesens. Ober" 

regierungs- und Baurat Schierer.
In Aussprachen uber die Wohnungsnot und die damit zusammen- 

hangenden korperlichen, seelischen und geistigen Schadigungen wollen 
wir den Ursachen dieser Not nachgehen und uns die Mittel zu ihrer Ab- 
hilfe vergegenwartigen. Dabei soll auch die Bedeutung des Siedlungs" 
wesens fur das Leben unseres Volkes gebuhrend beachtet werden.

Donnerstag, 8%—9% Uhr, Gewerbeschule, GartenstraBe 27/29, 
II. Stock, Zimmer 16. Beginn: 21. Oktober.
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48. Żeitgemafie Fragen der Volkswirtschaftslehre. Dr. jur. Waldemar von 
Grumbkow.

Wichtige volkswirtschaftliche Fragen unserer Gegenwart, auf deren 
Auswahl die Teilnehmer an diesem Lehrgang beslimmend einwirken, 
kommen in der Form der Arbeitsgemeinsdiaft zu eingehender Erorterung.

Donnerstag, 8%—9% Uhr, Johannesgymnasium, ParadiesstraBe 3, 
I. Stock, Zimmer 2. Beginn: 21. Oktober.
49. Bedeutung und Aufgaben des Naturschutzes und der Naturdenkmals- 

pflege (in rediisphilosophisdier und rechtswissenschafilicher Beleuch- 
tung). Dr. jur. Waldemar v. Grumbkow.

Die in unserer Zeit zunehmender Verwirtschaftlichung immer 
brennender werdenden Fragen einer Erhaltung der freien Natur sollen 
vom Standpunkt der Rechtsphilosophie und der Rechtswissenschaft aus 
gemeinsam erortert werden.

Donnerstag, 7%—8% Uhr, Johannesgymnasium, ParadiesstraBe 3, 
Zimmer 3. Beginn: 21. Oktober.

Erdkunde.
50. Die Entstehung der Welt und der Erde nach den Vorstellungen ver- 

schiedener Volker und Zeiten. Studienrat Dr. Erich Schmidt.
Es soll gezeigt werden, wie sich aus den sagenhaften Vorstellungen 

allmahlich die heutigen wissenschaftlichen Anschauungen entwickelt haben.
Mittwoch, 7%—9 Uhr, Johannesgymnasium, ParadiesstraBe 3, I. Stock, 

Zimmer 3. Beginn: 27. Oktober.

Mathematik und Naturwissenschaft.
51. Arithmetik. Studienrat Georg Fehringer.

Wir wollen die Lehre von den Logarithmen und die Benuhung 
der Logarithmentafeln zur Redmung kennen lernen. Die Teilnehmer mussen 
mit der Lehre von der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division 
mit gewohnlichen und algebraischen Zahlen und mit der Lehre von den 
Potehzen und Wurzeln vertraut sein.

Donnerstag, 7^—9 Uhr, Gewerbeschule, GartenstraBe 27/29, IL Stock, 
Zimmer 14. Beginn: 21. Oktober.
52. Physik. Lehrer Frits Cebulla, Leiter des stadtischen Sdiulmuseums.

Das fruher Erarbeitete wird wiederholt, durch neue Experimente ver- 
tieft und namentlich, soweit angangig, mathematisch erfafit. — Elektro
dynamik (Lehre von der stromenden Elektrizitat).

Donnerstag, 8—9% Uhr, Stadtisches Schulmuscum, Paradiesstr. 25/27, 
Vortragssaal. Beginn: 21. Oktober.
53. Chemie fur Anfanger: Einfuhrung in die anorganische Chemie.

Chemiker Dr. Gerhard Lobmayer.
Geschichtlicher Ueberblick; Vergleich der Chemie mit der Physik; 

chemische Forschungsweise. Definierung des Elementbegriffes; die Lehre 
von Atomen und Molekulen. Begriff der Wertigkeit. Das periodische 
System und seine Bedeutung. Nichtmetalle (Darstellung, technische Ge- 
winnung, Eigenschaften, Verbindungen, Verwendung).

Freitag, 7%—8% Uhr, Laboratorium, Schrotgasse 14, Hinterhaus. 
Beginn: 22. Oktober.
54. Chemie fur Fortgeschrittene. (Mit Fuhrungen und Besichtigungen.) 

Chemiker Dr. Gerhard Lobmayer.
Zur Besprechung gelangen ausgewahlte Kapitel aus der technischen 

Chemie. Die Auswahl soll sich wesentlich nach den Bedurfnissen und 
Wunschen der Teilnehmer richten. Besiditigungen wichtiger Werke sollen 
die Untersuchungen ansdiaulidi erganzen.

Freitag, 8%—9% Uhr, Laboratorium, Schrotgasse 14, Hinterhaus. 
Beginn: 22. Oktober. .
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55. Astronomie: Das Geiriebe am Sternenhimmel. Astronom Georg Green 
Zergliederung in wandelnde und unbewegliche Sterne. Wo ist ein 

ruhender Punkt in unserem Universum? Unsere Zeiteinteilung als Raum- 
maB in Bezug auf Fixsterne und Planetenentfernungen. Fortsebung 
der Planetenlehre. An einzelnen Abenuen soil die Vorfuhrung 
von Lichtbildern das Besprochene anschaulich machen. Es ware sehr er- 
wunscht, wenn, wie im letzten Trimester, einzelne vorgeschrittene Horer 
1Tagen stellen, die sich in Form eines Themas fur den nachsten Abend 
verarbeiten lassen, selbst wenn das angenommene Programm darunter 
leiden sollte. An gunstigen Abenden soil der Besuch der alien 
Universitats-Sternwarte das Gehorte so weit wie moglich unterstuben.

Freitag, 8—9% Uhr, Matthiasgymnasium, Schuhbrucke 37, 1. Stock, 
0 II \ Beginn: 22. Oktober.
56. Der mikroskopische Bau des Korpers (mit zahlreichen Demonsirationen). 

Dr. med. Otto Glogauer.
Im Anschlufi an die vorigen Lehrgange, in denen uber die Funktion 

der Organe die Rede war, soil jebt der feinere Aufbau erlautert werden.
Freitag, 8%—10 Uhr, Hygienisches Institut, Maxstrabe 4. Beginn: 

22. Oktober.
57. Die Garten der GroBsiadł, ihre Bewirtschaftung und sdidnheitliche 

Ausgestaltung. Gartenarchitekt Max Schemmel.
Ein Lehrgang fur Kleingartner, Siedler und Gartenliebhaber. — 

Immer weitere Kreise werden davon uberzeugt, daB wir unsere GroBsładt- 
garten als volkswirtschaftlich und sozial wichtige Faktoren unserer Stadt- 
wirtschaft zu betraditen haben. Aber unsere Garten wachsen nicht von 
allein. Nur mit vielen Kenntnissen bewaffnet, mit Verstandnis fur die tech- 
nischen Voraussebungen und Flilfsmiftel der Pflanzenkultur und schlieblidi 
nicht zulebt mit vertieffem Schonheitsgefuhl werden wir aus unseren 
Kriegsgarten gute Dauergarten machen und neue schone Garten anlegen.

Donnerstag, 8—9% Uhr, Gewerbeschule. GartensfraBe 27/29, II. Stock, 
Zimmer 11. Beginn: 21. Oktober.

Gesamtunterricht.
58. Gesamtunterricht. Obersfudiendirektor Walther Vogt.

Beligjbige Fragen aus dem Teilnehmerkreisc werden besprochen 
und, we-nfr fnogfidvljeantwortet. Wenn notig, wird versucht werden, Fach- 
leute zur Beantwortung heranzuzichen.

Montag, 8%—9% Uhr, Matthiasgymnasium, Schuhbrucke 37, I. Stock, 
Klasse O 1111. Beginn: 25. Oktober.

Praktische Lehrgange.
59/60 Rechtschreibung I, II. (Unter- und Oberstufe.) Lehrerin Erna Beck

mann (-Seifert) und Oberschullehrer Paul Mittmann.
Die Teilnehmer melden sich zunachst einfach fur „Rechtschreibung" 

an und werden dann in der ersten Sitzung von den beiden Lehrkraften 
in einen Anfanger- und einen Fortgeschrittenen-Lehrgang geschieden. — 
Zur ersten Sibung ist Schreibzeug (Papier und Bleistift) mitzubringen. 
Ganz punktliches vollzahliges Erseheinen zur ersten 
Sibung ist unbedingt er forder1ich. Horer, die in der ersten 
Stunde fehlen, miissen es sidi gefallen lassen, dem Unterlehrgang zu- 
gewiesen zu werden. Sind sie den Lehrern aus fruheren Lehrgangen be- 
kannt, so kann die Einordnung in den Oberlehrgang erfolgen.

Freitag, 8%—9% Uhr, Gewerbeschule, GartensfraBe 27/29, II. Stock, 
Zimmer 13 und 15. Beginn: 22. Oktober.
61. Systematische Erarbeitung der Zeichensebung und (wenn nodi Zeit) 

Aufsabe uber freie Themen. Oberschullehrer Paul Mittmann.
Dienstag, 8% —9% Uhr, Gewerbeschule, GartensfraBe 27/29, II. Stock, 

Zimmer 15. Beginn: 26. Oktober.

93



62/63/64. Redmen I, II, III. (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe.) Lehrer 
Max Nicolaus, Lehrer Frifc Pohlenz, Rektor Konrad Martins.

Anmeldung und Zuweisung in einen der drei Lehrgange erfolgt 
ebenso wie beim Lehrgang 59/60.

Mittwoch, 8%—9% Uhr, Gewerbeschule, Gartenstrafie 27/29, II. Stock, 
Zimmer 16, 15, 14. Beginn: 27. Oktober.
65. Elemenlare Raumlehre (Anfangerlehrgang). Lehrer Frits Pohlenz.

Lehre von den Geraden und Winkeln, Winkelmessungen, das Dreieck, 
Kongruenz der Dreiecke, Vier- und Vieleck, Kreis, Ellipse, Konstruktions- 
aufgaben, Flachenberechnungen. Wurfel, Beredmung der Oberfladie und 
des Kubikinhalts, Zusammenhang zwisdien KorpermaB, HohlmaB und 
Gewicht. Der Unterridit wird in Beziehung zum praktisdien Leben gesetst 
werden. — Jeder Teilnehmer moge auBer Bleistift und Gummi Zirkel, 
WinkelmaB und Lineal mitbringen.

Freitag, 8—9% Uhr, Gewerbesdiule, Gartenstrafie 27/29, II. Stock, 
Zimmer 11. Beginn: 22. Oktober.
66. Elementare Raumlehre. (Lehrgang fur Fortgesdirittene.) Rektor 

Konrad Martins.
Oberfladie und Rauminhalt der Pyramide, des Kegels und der Kugel. 

Abgesiumpfte Korper. Das Trapez. Die Oberfladie des Pyramiden- und 
Kegelstumpfes, Korper mit trapezformigen Grundflachen (Wagenkasten, 
Damm, Graben). — Symmetric der Figuren. Ahnlichkeit der Figuren 
(besonders der Dreiecke). Der Pythagoreische LehrsaB. Der Unterricht 
wird in Beziehung zum praktisdien Leben gesetst werden. — Jeder Teil
nehmer moge auger Bleistift Gummi, Zirkel, WinkelmaB und Lineal mit
bringen.

Freitag, 8—9% Uhr, Gewerbesdiule, GartenstraBe 27/29, II. Stock, 
Zimmer 16. Beginn: 22. Oktober.

Korperbildung und rhythmische Gymnastik.

Fur weibliche Teilnehmer.
67. Gymnastik I. (Fur Anfanger.) Gymnastiklehrerin Toni Homagk.

Freitag, 7%—8 Uhr, Stadtisdies Wohlfahrtshaus, Maltesersirafie 16, 
Erdgeschofi, Saal. Beginn: 22. Oktober.
68. Gymnastik II. (Fur Fortgesdirittene.) Gymnastiklehrerin Toni Homagk.

Zu dicsem Lehrgang werden nur Personen zugelassen, die diese 
Lehrgange nodi nicht langer als ein Halbjahr mitgemadit haben. Siehe 
Lehrgang 69.

Freitag, 8—8% Uhr, Stadtisdies Wohlfahrtshaus, MaltesersiraBe 16, 
Erdgeschofi, Saal. Beginn: 22. Oktober.
69. Gymnastik III (Fur Fortgesdirittene, die die Gymnastiklehrgange schon 

wenigstens zwei Halbjahre besuchten.)
Zu dicsem Lehrgang werden auch Personen zugelassen, die diese 

Lehrgange schon langer als ein Halbjahr besuchen. Jedoch ist fur diesen 
Lehrgang eine Gebuhr von 2,50 Reichsmark zu entrichten.

Freitag, 8%—9% Uhr, Stadtisdies Wohlfahrtshaus, MalteSerstrafie 16, 
Erdgeschofi, Saal. Beginn: 22. Oktober.

Fur mannliche Teilnehmer.
70. Gymnastik. (Fur Anfanger.) Gymnastiklehrerin Toni Homagk.

Dienstag, 8—8% Uhr, Stadtisdies Wohlfahrtshaus, MaltesersiraBe 16, 
Erdgeschofi, Saal. Beginn: 26. Oktober.
71. Gymnastik. (Fur Fortgesdirittene.) Gymnastiklehrerin Toni Homagk.

Dienstag, 8%—9% Uhr, Stadtisdies Wohlfahrtshaus, Malteserstr. 16, 
Erdgeschofi, Saal. Beginn: 26. Oktober.
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V

Weitere Veranstaltungen.

Versammlungen der Volkshochschulgemeinde.

1. Versammlung: Sonnabend, 2. Oktober, abends 8 Uhr, in der Aula 
des Maiihiasgymnasiums, Schuhbrucke 37. Eintritt frei. (Jasie willkommenl 
Der Leiter der Volkshochschule Dr. Alfred Mann spricht uber: „Selbst- 
geschautes aus^yergangenheit und Zukunft der deutschen Volksbitdung.“ 
Biblibih^ksfaf Dr. Johannes Hubner umrahmt den Abend mit Musik.

Ubungen im gemischten Chorgesang.
Notenkenntnis unbedingt erforderlich! — Fur Teilnahme an diesen 

Ubungen wird keine besondere Gebuhr erhoben. — Leitung: Biblioiheks- 
rat Dr. Johannes Hubner,. ^^^^^^.i|^^

«Dienstag; 8^—10 Uhr, Bender-Oberrealschule, Lehmdamm 1/3, 
II. Stoch, Aula. Beginn: 26. Oktober.

Orchester.
Auf Wunsch aus Volkshochschulerkreisen soil innerhalb der Volks- 

hochschule ein Schuler-Orchester gegriindet werden. Herr Seminarober- 
lehrer Osburg hat sich auf Bitten der Anreger bereit erklart, die Leitung 
in dieser Gruppe zu ubernehmen. Um einen ungefahren Uberblick uber 
die Teilnehmer zu erhalten, werden die Interessenten gebeten, sich bald 
im Volkshochschulamt zu melden. Eine besondere Gebuhr wird nicht 
erhoben.

Die Proben finden regelmagig Sonnabend um 8 Uhr abends im 
Musikzimmer des Gymnasiums zum heiligen Geist, Kaiserin Augustaplab 1, 
statt. Instrumente sind mitzubringen. Der erste Ubungsabend ist am 
23. Oktober

Fuhrungen
durch die Breslauer Museen, Kirchen und Profanbauten werden auch in 
diesem Winter von Kunsthistoriker Bernhard Stephan veranstaltet und in 
den Tageszeitungen sowie in den Blattern der Volkshochschule bekannt- 
gegeben.„

Kammermusikabend
veranstaltet von Herrn Bibliotheksrat Dr. Johannes Hubner. Nordische f 
Tonkunst. Sonntag, 14. November, abends 8 Uhr, in der Aula des Matthias-| 
gymnasiums, Schuhbrucke 37.

Satzung

fur die Schulervertretungen der Breslauer 
Volkshochschule (VH).

§ 1. Die Schulervertretungen der Breslauer VH sollen lebendige Be- 
ziehungen zwischen den Schulern und den Lehrern, sowie dem 
VerwaltungsausschuB (VA) pflegen und fordem. Insbesondere sollen 
sie Anregungen aus Schulerkreisen geben, die sich mit Inhalt und
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Form des Unterrichts find Verkehrs innerhalb der VH und mit der 
Verwaltung und Ausgestaltung der VH befassen. Durch 5 Beauf- 
tragte (vergl. § 51 erhalt die Schiilerschart beschlief>ende Stimmen 
im VA.

§ 2. Jede Arbeitsgemeinschaft (AG) der VH wahlt bei der zweiten Zu- 
sammenkunft einen Gruppenausschub (GA) von drei Mit- 
gliedern. Wahlbar ist jeder mannliche oder weiblidie Teilnehmer 
der AG, der mindesłens schon ein Halbjahr der VH angehort hat. 
Falls der AG nicht drei derartige Mitglieder angehoren, so konnen 
auch andere Mitglieder der AG in den GA gewahlt werden. Das 
Wahlverfahren bleibt der AG uberlassen. Eine Neuwahl ist auf 
Wunsch von % der Teilnehmer vorzunehmen.

§ 3. Von den drei Mitgliedern des GA bestimmt die AG einen als Ob- 
mann, der das Wahlergebnis nach §§ 2 und 3 unverzuglidi dem 
Leiter der VH mitteilt (Name, Stand, Anschrift der Gewahlten sind 
anzugeben). Niemand darf gleichzeitig Obmann mehrerer 
AG AG sein.

§ 4. Die Obmanner bilden zusammen den Obmanner ausschu6 
(OA). Dieser wird das erste Mal vom Leiter der VH einberufen und 
zwar moglichst bald, nach dem diesem die Mitteilungen nach § 3 
zugegangen sind. Der OA erwahlt sich aus seiner Mitte einen Vor- 
sibenden und einen Schriftfiihrer, sowie deren Stellvertreter. Jeder 
Obmann hat das Recht und die Pflicht, sidi im Behinderungsfalle 
durch ein anderes Mitglied des GA vertreten zu lassen; er mu6 
sich deren Anschriften also von vornherein genau aufschreiben.

§ 5. Der OA wahlt aus sich 5 Beauftragte (unter ihnen seinen 
1. Vorsibenden und den 1. Schriftfiihrer) als Mitglieder des VA. 
Die Amtsdauer dieser 5 Beauftragten wird durch die fur die Mit
glieder des VA geltenden Bestimmungen geregelt. Es darf aber 
ein Beauftragter sein Amt als soldier nur solange wahrnehmen, als 
er Obmann einer AG ist. Verliert er sein Obmannamt, so mujj fur 
ihn audi ein anderer Beauftragter gewahlt werden.

§ 6. Jeder GA wird vom Obmann einberufen. Der Obmann ist ver- 
pflichtet, eine Sibung des GA einzuberufen, wenn ein Mitglied des 
GA oder mindesłens 5 Mitglieder der AG es beantragen. Der GA 
ist berechtigt, Versammlungen der AG unabhangig von ihrem Lehrer 
einzuberufen.

Der OA wird, abgesehen vom ersten Male — vgl. § 4 —, von 
seinem Vorsibenden einberufen, und zwar mindestens zweimal im 
Halbjahr zu ordentlidien Sibungen. Auberordentiiche Sibungen 
mussen einberufen werden, wenn der VA oder mindestens Vs der 
Obmanner es beantragen.

Die Mitglieder des VA haben das Recht, an den Sibungen des 
OA mit beratender Stimme teilzunehmen; der VA ist zu diesen 
Sibungen rechtzeitig einzuladen.

§ 7. Die Beschlusse der GA GA und des OA erfolgen durch einfadie 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit im OA entscheidet der 
Vorsibende.

Von den Sibungen des OA fertigt der Schriftfiihrer Nieder- 
schriften an.

Ausgabe dieses Heftes: 20. September 1926.
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