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Die Entwicklung der Breslauer Volkshochschule.

Uber Entstehung und Entwicklung der Breslauer Volkshoch= 
schule wurde bisher berichtet im ersten Jahrgang dieser Blatter 
auf Seite 3—6, 11—19 und 23—26, im zweiten Jahrgang auf Seite 
14—15 und 28—29, im dritten Jahrgang auf Seite 29—32 und im 
vierten auf Seite 61—66.

Diese Berichte setzen wir hier fort, indem wir zunachst wieder 
die Zah1entabe11e weiterfuhren.

Ha1bjahr
Zahl der ab= 
gehaltenen 
Lehrgange

Zahl der 
Lehrkrafte

Zahl der 
Teikehmer

Zahl der 
Belegungen

XIII. Erste Halfte 
(Winter 1925/26)

65 42 1265 1804

XIII. Zweite Halfte 
(Winter 1925/26)

67 40 1467 2098

XIV.
(Sommer I926)

66 
and 

2 Freizeiten
40 1305 1955

Zum ersten Mal in der Entwicklung unserer Volkshochschule 
konnen wir hier verzeichnen, daft die Zahlen der Teilnehmer und 
Belegungen eines Sommertrimesters hoher sind als die eines voran= 
gehenden Wintertrimesters (1305 bzw. 1955 : 1265 bzw. 1804). 
Noch erheblicher erscheint der Fortschritt gegenuber dem Sommer 
1925; damals waren die entsprechenden Zahlen 1157 bzw. 1607. 
Ein Stamm von mehreren hundert Teilnehmern besucht die Volks= 
hochschule seit ihrer Grundung. Die Schulerschaft setzt sich 
fast durchweg aus Angehorigen der werktatigen Bevolkerung zu= 
sammen, die nur Volksschulvorbildung haben.

Die Gebuhren betrugen fur einen Lehrgang mit 9 %=stun= 
digen Sitzungen 2 Mk., mit 9 1%=stundigen Sitzungen 3 Mk. 
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Lehrgange mit Lichtbildern erhielten noch im ersten Winter® 
trimester 1925/26 einen Aufschlag von 1 Mk.; seit dem zweiten 
Wintertrimester ist dieser Zuschlag in Wegfall gekommen. Zu den 
genannten Gebuhren tritt in jedem Trimester fur den Teilnehmer 
(gleich, wieviel Lehrgange er belegt) die „einmalige Gebuhr" von 
0,50 Mk., fur die auch die „Blatter der Volkshochschule Breslau" 
frei ins Haus geliefert werden. Mit diesen Satzen ist freilich nach 
wie vor die Grenze der finanziellen Leistungsfahigkeit auch der® 
jenigen Volkshochschuler erreicht, die vollbeschaftigt sind. Immer® 
hin erhielten wir so die Moglichkeit, Kurzarbeitern und Arbeits® 
losen sowie Arbeitern mit starker Familie oder in sonstigen geld® 
lichen Schwierigkeiten teilweisen oder ganzen ErlaB der Gebuhren 
zu gewahren; auch konnte ratenweise Einzahlung der Gebuhren 
im Bedarfsfalle gestattet werden. Allerdings ist mit der Zeit die 
Arbeitslosigkeit in unserer Stadt so katastrophal geworden, anderer® 
seits das Interesse auch der arbeitslosen Bevolkerung an der Volks® 
hochschule so bewunderungswurdig stark geblieben, daft wir furs 
Rechnungsjahr 1926 mit einem Gebuhrenausfall von etwa 8000 Mk. 
werden zu rechnen haben.

Das Lehrerhonorar betrug nach wie vor fur die Unter® 
richtsstunde 5 Mk., d. h. es blieb notgedrungen auch weiterhin 
noch erheblich hinter dem Studienratsgehalt zuruck.

In der Zusammensetzung des Verwa1tungsaus= 
schusses traten folgende Veranderungen ein: An Stelle von 
Stadtrat Julius Ziegon trat am 3. Oktober 1925 Stadtrat Fritz 
Ti1ch, an Stelle des Vertreters der Christlichen Gewerkschaften, 
Sekretars Adolf Buchner, am 15. Dezember 1925 Schriftsetzer Franz 
Folz. Am 19. Januar 1926 verstarb Kreis® und Magistratsschulrat 
Paul Rupprich; er war — damals noch Rektor — bei Begtundung 
der Volkshochschule, da der Lehrkorper noch nicht zusammen® 
gestellt war, als Vorsitzender der alle Lehrerkategorieen umfassenden 
Arbeitsgemeinschaft Breslauer Lehrer und Lehreripnen in den 
VerwaltungsausschuB berufen worden, damit in diesem von vorn® 
herein ein ausgesprochener Lehrervertreter saB. Am 27. April 1926 
trat fur den Stadtverordneten Realgymnasiallehrer Bruno Sauer® 
mann der Stadtverordnete Kaufmann Alfred Behringer ein 
und am 11. Mai 1926 fur den Stadtverordneten Professor Dr. 
Goehlich der Stadtverordnete Direktor Dr. Paul Stecher. Der 
VerwaltungsausschuB setzt sich jetzt so zusammen: 
I. 4 M a gistr a t s v er tr et e r (Stadtschulrat Dr. Amandus 
Lauterbach als Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Stadtrat 
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Fritz Tilch, Stadtrat Georg Landsberg, Stadtrat Arnold Brendgen), 
II.6 Stadtverordnete(Direktor Dr. Paul Stecher, Professor 
Dr. Siegfried Marek, Bibliothekarin Emmy Gunther, Studienrat 
Professor Rudolf Scholz, Kaufmann Alfred Behringer, Kanonikus 
Professor Dr. Franz Seppelt), III.'Der Leiter der Vo1ks= 
hochschule (Dr. Alfred Mann), IV. 4 Vertreter des 
K a r t e 11s der fr ei e n G ew er ks ch a f t e n (Bibliothekarin 
Emmy Gunther, Buchhandler August Litwa, Geschaftsfuhrer Max 
Ruffert, Gewerkschaftssekretar Josef Kuhnt), V. 1 Vertreter 
der Hirsch =Dunckerschen Gewerkschaften 
(Gewerkschaftssekretar Oswald Paul), VI. 1 Vertreter der 
Christlichen Gewerkschaften (Schriftsetzer Franz 
Folz), VII. Der Leiter der Beratungsste11e fur 
Vo1kshochschu1wesen an der Universitat (Pro= 
fessor Dr. Eugen Rosenstock), VIII. 2 Vertreter des L eh r= 
korpers (Studienrat Professor Hermann Hoffmann, Studienrat 
Dr. Erich Schmidt), IX. 5 V ertreter der S ch u1ersch a ft 
(Krankenkassenangestellter Karl Koglsperger jun., Postschaffner 
Johann Lebeck, Posthelfer Paul Pfutzner, Buchhalterin Elise Gehr= 
mann, Tapezierermeister Max Schirm), X. 4 personliche 
Mitglieder (Oberstudiendirektor Walther Vogt, Seminar= 
leiterin Gertrud La^witz, Stadtrat Paul Senk, Geh. Reg.=Rat 
Universitatsprofessor Dr. Eugen Kuhnemann).

Der Verwaltungsausschu^ hielt im XIII. Halbjahr 4 Sitzungen 
ab und im XIV. Halbjahr 1. Er hat damit in den ersten 7 Jahren 
56 mal getagt. s,,„,

Altred Mann.
(Schlug folgt.)

Eine Feuerrede, die nicht gehalten warde.

Liebe Freunde! Wir sind hier versammelt, um einen alten 
Brauch zu uben. Wir haben ihn nicht selbst erfunden, wir haben 
ihn von anderen ubernommen, die ihn vor uns pflegten und vor 
uns uberkommen haben. Wenn wir uns aber nicht nur als neu= 
gierige Nachahmer in diese Kette einfugen wollen, wenn wir 
wirklich jetzt etwas in uns selbst mitschwingen fuhlen, so mu6 
in uns schon der Boden bereitet sein, auf dem dieser Brauch ge= 
deihen kann. Unser Gefuhl hat dies schon bejaht: ja, dieser Brauch 
fiigt sich organisch in unser Leben, denn er steht nicht einsam und 
ode darin, sondern er tritt in die Reihe der Brauche, die unser 
Leben uns beachten la^t. Zwischen den Polen von Brauch —
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nennt's Gewohnheit, nennt's Sitte — und rationellem bewuftten 
Handeln verflieftt unser Leben. Was dem Menschen irgend einmal 
wertvoll schien, was er oft ubte, wurde ihm zur Gewohnheit, und 
aus dem Hugelland der Gewohnheit erhebt sich hier und da ein 
Berg des Brauches im besonderen Sinne, um einen besonders 
wichtigen, besonders feierlichen Abschnitt des Lebens zu be= 
zeichnen.

Wir Leute aus der groften Stadt fuhlen uns armer an Brauchen 
als die der Natur naher lebenden Volksgenossen oder gar als andere 
Volker, die der Zivilisation noch nicht so stark verfallen sind, und 
wir kennen Zeiten bei uns, wo uns auch diese Brauche, die wir 
noch uben, leer, sinnlos, entseelt erscheinen. Manche Menschen 
und manche Zeitstromungen haben in heimlicher Angst, in der 
sie diese Halbheit besonders qualend empfanden, den Ausweg ge= 
sucht, den Brauch ganz zu verbannen, ihr Leben nur logisch zu 
ordnen. Ob das gelingen kann? Ob sich nicht bald die Verarmung 
fuhlen laftt? Das Leben ist kein logisch Ding, solange es nicht 
gelingt, ohne Seele auszukommen, und neue Brauche schleichen 
sich unvefmerkt wieder ein.

Und wir, die wir die Entseelung nicht wollen, die wir leidvoll 
fuhlen, wie uns die grofte Stadt entwurzelt, sehen manchen Brauch 
schwinden, von dem es nicht notig war zu scheiden. Gewift, auch 
Brauche haben ihre Lebensdauer, auch sie mussen harmonisch mit 
dem Leben zusammengehen und sterben ab, wenn sie sich uber= 
lebt haben oder wenn die innere Harmonie gestort ist. Aber an 
uns liegt es oft, daft wir uns zu leicht von den Dingen meistern 
lassen, statt daft wir in innerer Freiheit sie meistern. Und ein Akt 
des Meisterns ist es, wenn wir unser Naturgefuhl wach halten und 
es in diesem Brauche der Johannisnacht gipfeln lassen. In wem 
von uns, die hier um das Feuer versammelt sind, lebt nicht dieses 
Naturgefuhl, das uns mit heftigerer Gewalt antreibt, da wir der 
Natur ferner stehen als der Landmann, das uns in jeder Freizeit 
hinausfuhrt und in letzten, schonsten Stunden in uns eine Ahnung 
aufquellen laftt, daft wir verschwistert sind mit der Natur, ver= 
schwistert, wie es der erhabene Sonnengesang des heiligen Fran= 
ziskus singt:

„Gelobt sei, mein Herr, mit alien deinen Geschopfen, 
Vornehmlich mit unserer Frau Schwester, der Sonne, 
Die den Tag wirkt und uns leuchtet durch ihr Licht; 
Und sie ist schon und strahlend mit groftem Glanze, 
Von dir, o Hochster, tragt sie das Sinnbild.
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Gelobt sei, mein Herr, durch unsern Bruder, den Mond, 
und die Sterne,

Am Himmel hast du sie gebildet so klar und funkelnd und 
schon.

Gelobt sei, mein Herr, durch unsern Bruder, den Wind, 
Und durch die Luft und die Wolken und jegliche Wittrung, 
Durch welche du deinen Geschopfen Erhaltung schenkst.
Gelobt sei, mein Herr, durch unsern Bruder, das

Wasser,
Das sehr nutz ist und demutig und kostlich und keusch. 
Gelobt sei, mein Herr, durch unsern Bruder, das Feuer, 
Durch das du die Nacht erhellst,
Und es ist schon und freudig und sehr stark und gewaltig. 
Gelobt sei, mein Herr, durch unsere Schwester, die Mutter 

Erde,
Die uns versorgt und ernahrt
Und mannigfache Fruchte hervorbringt und bunte Blumen 

und Krauter,
Gelobt sei, mein Herr, durch unsern Bruder, den leiblichen 

Tod,
Dem kein 1ebender Mensch entrinnen kann/'

(Ubersetzt von Henry Thode)

Erich Schmidt.

Budibesprediungen.

Neuere Erscheinungen aus der psychoanalytische n Literatur.
F. Angermann, Einfuhrung in die Psychoanalyse und 

ihre Beziehungen zu anderen modemen psychologischen Richtungen. 
Fur Lehrer und Eltern. („Padagogische Zeitfragen", hrsggb. von 
Wilh. M. Dienstbach, Heft 4.) Verlag Moritz Diesterweg, Frank
furt a. M.; 1926. 56 Seiten. 1,80 M.

Siegfried Bernfeld, Sisyphos oder die Grenzen der 
Erziehung. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig 
Wien, Zurich; 1925. 166 Seiten. 5,— M.

Alexander Herzberg, Zur Psychologie der Philosophie 
und der Phi1osophen. Verlag Felix Meiner, Leipzig; 
1926. 248 Seiten. Broschiert 8.— M., geb. 10.— M.
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„Die Psychoanalyse1 ist heute in gewissem Sinne Mode, man konnte 
sogar mit dem geistreichen Schlagwort Christian Brys sagen: verkappte 
Religion". Mit diesem Satze trifft Angermann in seiner oben angefuhrten 
Schrift den Nagel gerade auf den Kopf. Und die Modesucht ist eine der 
hauptsachlichsten G efahrenque11en fur Ausbau, Studium und An- 
wendung der Psychoanalyse. Mit umso herzlicherem Dank begruBen wir 
hier Angermanns Veroffentlichung. Sie ist eine der e r fr eu 1i chsten 
Erscheinungen des psychoanalytischen Schrifttums. Mit offenem 
Blick und Sinn fur die Ergebnisse und Moglichkeiten psychoanalytischer 
Forschung, Diagnose und Heilung verbindet der Verfasser die Festig- 
keiteines ziel- und verantwortungsbewuBten E r- 
ziehers; so umschifft er auch aufs glucklichste die Klippe psycholo- 
gistischer Verirrung, an der schon viele „Psychoanalytiker" scheiterten 
(ohne daft sie es merkten; hier ist eben alles moglich!): neben dem auch 
vom Erzieher zu beachtenden und zu achtenden Kausalzusammenhang 
psychologischer und psychopathologischer Erscheinungen siebt er stets 
auch die Forderungen der Kultur, und mit aller Entschiedenheit betont 
er am Ende seiner Darlegungen nochmals: „Geschichte . . . gibt es erst, 
seit der Mensch aus dem BewuBtsein seiner Freiheit und seines Wertes 
gegen das Schicksal und die blinde Zwangslaufigkeit der Natur den Kampf 
aufgenommen hat. Die Idee der Freiheit, die Moglichkeit, der Welt bewuBt 
und aktiv aus selbstandigem Wollen und Erkennen gegenubertreten zu 
konnen, ist die Unruhe, die ewig sich neu spannende Feder des weltgeschicht- 
lichen Uhrwerks." Angermann zeichnet auf dem Titelblatt der Schrift 
noch als Studienleiter der Arthur Pfungt-Stiftung zu Frankfurt a. M.; 
vorher war er neben Weitsch zweiter Lehrer im Volkshochschulheim DreiBig- 
acker, inzwischen wurde er zum Leiter des neuen Volkshochschulheims 
Sachsenburg bei Chemnitz im Freistaat Sachsen berufen. Er hat sich 
in diesen Stellungen schon einen guten Namen unter Deutschlands Volks- 
bildnern gemacht; mit dem vorliegenden Heft beweist er auch schone Quali- 
taten furs padagogische Schrifttum.

1) Psychoanalyse etwa = Zergliederung seelischer Zusammenhange (im Menschen) 
durch seelenkundliche Allgemeinforschung und Untersuchung einzelner Palle, wobei fur 
seelische Erscheinungen (vorzuglich solche absonderlicher und krankhafter Art) Ursachen 
im „UnbewuBten" aufgedeckt werden und unter Umstanden durch seelenkundlich be= 
grundete geschickte Mafinahmen „Heilung" erzielt wird. — Das ist nattirlich nur ein 
erster Hinweis far Laien, an den sich ein grundlicheres Stadium anschliefien mufite, 
wenn Einsicht ins Wesen der Psychoanalyse erzielt werden soll.

’) Bericht uber DreiBigacker auf Seite 44 ff. des laufenden Jahrganges dieser Blatter.

Beachtenswert ist, wieviel Verfasser auf den 56 Seiten zu sagen weifi. 
Die Hauptpunkte seien hier festgehalten.

Eine etwaige psychoanalytische Beh and1ung seelischer Schwierig- 
keiten oder Erkrankungen muB dem theoretisch und praktisch grundlich 
geschulten Psychoanalytiker vorbehalten bleiben. Fur Lehrer und Eltern 
und sonstige, die an der Psychoanalyse „Interesse haben", soll durch die 
Schrift lediglich „Einsicht in eine groBe (in den psychoanalytischen Lehren 
vorliegende), zusammenfassende, Vollstandigkeit zum mindesten anstrebende 
Hypothese uber die seelischen Mechanismen des Un- bzw. UnterbewuBten" 
angebahnt werden; sie sollen einen Blick fur die Moglichkeiten psychoana
lytischer Behandlung bekommen und durften dabei gewiB auch manchen 
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Wink erhalten, wie sie in padagogisch schwierigen Situationen zweckmaRiger 
verfahren konne als vordem.

Sehr treffend charakterisiert Angermann den S ymbo 1 - Charakter 
des „Unbewugten" in folgenden Satzen: „Eine .. . Gefahr liegt in der dem 
,U nbewu6te n' gegenuber unvermeidlichen, da nur aus Analogien zu 
gewinnenden symbolischen Ausdrucksweise. Zum Gluck gibt es auch bier 
eine sehr lehrreiche naturwissenschaftliche Parallele: Wenn wir sagen: 
Die ,Natur' hat hier die ,Absicht', oder: hier ,hilft sich die Natur so', oder: 
,gegen den Willen der Natur tut der Kulturmensch dieses oder jenes' — 
so gebrauchen wir hier das Wort Natur und die Pradikate, die wir ihr zu- 
legen, ebenso symbolisch in einer anthropomorphistischen1 tibertragung, 
wie dies in der Psychoanalyse mit dem ,Unbewu$ten' geschieht. Nach 
C. G. Jung gibt es fur uns keine andere Moglichkeit als Unbewugtes nach 
Analogie des Bewu^ten zu verstehen. Das sogenannte UnbewuRte ist in 
Wirklichkeit nichts anderes als ein vom Gegensatz zum Bewufjtsein her ge- 
wahlter Symbolname fur einen aus den Wirkungen einer vollig unbekannten 
Kraft hypothetisch erschlossenen inneren Zusammenhang . .“

„Wie erlangen wir", so ist nun zu fragen, „eine moglichst lucken- 
lose, empirisch2 gesicherte Kenntnis der gesunden und krankhaften Aufje- 
rungen des Unbewu^ten, und wie stellen wir zwischen ihnen unter sich und 
mit dem Bewufjtsein einen Zusammenhang her, der das Wesen und die 
Gesetze der hier waltenden Krafte verstehen oder wenigstens ahnen la^t?" 
Auf drei Forschungswegen ruckte man dem Unbewugten zu 
Łeibe. Mit der „genetischen" Methode auf biologischer und ent- 
wicklungsgeschichtlicher Grundlage-(vertreten am besten durch E. Kretsch
mer) versuchte man, „durch die Vergleichung der Beobachtungen der Tier-, 
Kinder- und Volkerpsychologie mit den Entwicklungslinien, welche die 
Biologie und Physiologie fur die nervosen Organe und ihre Leistungen zu 
zeichnen vermochte, ahnlich wie in der Geologie die ,Schichten' nachzu- 
weisen, in denen unser gesamtes geistiges Leben einschlief) lich des un- 
bewu^ten herangewachsen war, herangewachsen, aber dem Bewu^tsein 
unbekannt oder entschwunden". Den Weg uber die Erforschung von 
Suggestion, Hypnose und Trau m 1e ben (zunachst besonders 
an „Hysterischen") beschritten Josef Breuer und Sigmund Freud; es ist 
der fur uns hier vorzuglich in Betracht kommende Weg. Ludwig Klages 
schlieftlich wahlte den Weg uber die A usdrucks 1e hr e; er ,,ver- 
sucht, aus den strengen Gesetzmagigkeiten, mit denen jedes Individuum 
sich der Augenwelt gegenuber zu erkennen gibt in Haltung, Gang, Mimik, 
Gebardensprache, Tempo, Sprachweise, Schrift usw., Gesetzmagigkeiten, 
die ebenfalls gro^tenteils unbewugt bleiben, sich diesem Unbewugten zu 
nahern."

Angermann handelt nun uber dieses Unbewu^te zunachst in einer 
recht beachtlichen „Skizze der Psychoanalyse vom Standpunkt 
des Erziehers aus" (IV. Kapitel der Schrift). „Der Erzieher hat 
die Aufgabe, . . . dem naturlich heranwachsenden Menschenkinde zu seinen 
naturlichen noch neue seelische und geistige Konflikte zu verursachen und 
dann bei der Losung aller ihm behilflich zu sein. Es gilt, aus einem Natur-

*) Nach Analogic menschlicher Verhaltnisse.
*) Durch Erfahrung.
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wesen ein Kulturwesen zu machen und dabei den fur jeden Menschen un 
vermeidlichen Konflikt zwischen Natur und Sittlichkeit im weitesten Sinne 
zu losen." ,,Von solchen Konflikten geht auch die Psychoanalyse aus, und 
an die Stelle dessen, was fur den Erzieher ,Natur' heifit . . „ setzt sie das 
,Unbewu6te' ..., an Stelle der ,Kultur' das BewuRtsein, also das von be- 
stimmten, mehr oder weniger deutlich erkannten Forderungen des prak- 
tischen (und das heiRt bei uns eben des kulturellen) Lebens erfullte, mit 
den Jahren immer bewu^ter werdende Ich der reifenden Personlichkeit". 
Konflikte der gemeinten Art offenbaren sich vielfach in sogenannten „F eh1- 
1eistungen" (wenn ein Gelehrter von den vielen Einfallen, die ihm 
durch den Kopf gehen, immer nur die behalt, die zu seiner Theorie passen, 
wahrend die seiner Theorie „feindlichen" stets rasch aus seinem Gedachtnis 
entschwinden, als ob sie von einem Unbekannten — dem UnterbewuBt- 
sein! — schleunigst vernichtet wurden; wenn jemand beim Bericht uber 
eine skandalose Affare erklart, da|J da schone Geschichten zum „Vor- 
schwein" gekommen seien; u. dgl.). Freud war es, der solche Fehlleistungen 
auf eine „unterbewugte Absicht" zuruckfuhrte. Das methodische „Prinzip 
strengster und genauester D e t e r m in i e r t h e i t1 aller psychischen 
Vorgange, auch der noch unbekannten, unbewufjten, war der treue und 
verlassige Fuhrer des Forschers, wie auf alien seinen oft seltsamen und 
uberraschenden Wegen, so auch hier. Eine erhebliche Schwierigkeit haftete 
freilich dem so gefundenen und entlarvten Merkmal des Unbewugten und 
zwar gerade in den schwierigen und wichtigen Fallen an!; die Erklarung 
und damit die Feststellung der Absicht des Unbewugten lag weder immer 
so nahe, noch war der Untersuchte haufig willens oder fahig, seinerseits 
AufschluG zu geben oder eine Deutung eines anderen zu bestatigen. Dafur 
war es nun immerhin moglich, ein grundsatz1iches Schema 
des Vorgangs zu entwerfen: Zwei Vorstellungen oder ganze Komplexe 
verlangen nach Ausdruck, der eine bewufjt, der andere aus irgendwelchen 
Grunden unterdruckt, unbewugt. Der unterdruckte erweist sich aber als 
so ,stark', dag er sich mit irgend einem wesentlichen und deshalb verrate' 
rischen Bruchteil in den andern hineinmischt. Das Unbewugte entfaltet 
also demnach eine nicht zu unterschatzende psychische Energie zur Ver- 
wirklichung seines vom BewuRtsein unabhangigen, ja von ihm verbotenen 
Willens. Mit' einem etwas fern liegenden, aber sehr treffenden Bilde aus 
der Physik, und zwar aus der Theorie der Schwingungen, spricht Freud 
hier von einer ,I n te r fe r e n z'2 des Bewugten und Unbewugten". Neben 
den „Fehlleistungen" bieten die Traume besonders Moglichkeiten, 
„lesbare Spuren des Unbewugten zu finden". „Als Resultat der Traum- 
forschung und Traumdeutung ergibt sich ein neues Schema: Im Traum 
liegt wieder eine Art Interferenz des Unbewufjten mit dem stark herab* 
gesetzten Wachbewugtsein (Kulturbewugtsein, bewugtes, kultiviertes Ich) 
vor."

2) Etwa = Ineinanders Geraten und =Wirken.

Die Traume erscheinen hier als Phantasieerfullungen triebhafter 
Wunsche und Gedankenmotive, die — well dem Kulturbewugtsein wider* 
streitend — von diesem „verdrangt" wurden (welche Verdrangung 
selbst vielfach unbewu^t verlauft). Auch im Traume noch treten diese

*) Festgelegtheit und Bestinuntheit.
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verdrangten Momente dann oft nur „verkleidet" auf, so daB der unbewuBte 
Sinn des Traumes nur durch psychoanalytische Traumdeutung erschlossen 
werden kann (wenn uberhaupt!). „Das Hei1verfahren der Psycho
analyse lauft grundsatzlich geradezu darauf hinaus, solche irgendwie un- 
erledigte, aber heftige, also verdrangte Konflikte ihrer Losung und wirk- 
lichen Erledigung durch das BewuBtsein wieder zuzufuhren." „Man darf 
sich zunachst allerdings nicht daruber tauschen, daB diese Erkenntnis nur 
gewonnen wird, und ihre Gultigkeit nur evident1 ist, wenn man mit den 
Psychoanalytikern einige Voraussetzungen macht, deren Berechtigung 
durchaus noch nicht erwiesen ist. Einmal wird namlich offenbar voraus- 
gesetzt, daB es eine besondere psychische Energie (libido) gabe, daB diese 
verwandlungsfahig sei wie die physische . . ., und daB es eine Art Gesetz 
von der Erhaltung dieser Energie gabe, wie bei der physischen, so daB Energie- 
mengen dieser Art nicht auftreten konnen noch verschwinden konnen, ohne 
daB die Frage woher und wohin erhoben werden muBte."

1) Offenbar.
’) Amnesic : Gedachtniss oder Erinnerangsverlust.
•) Trauma = Verwundung (bier: seelische Verletzung).

„Die Untersuchungen uber Gehalt und Wesen des UnbewuBten 
haben sich innerhalb der psychoanalytischen Schule gleichsam nach einer 
Art dialektischen Schema vollzogen, insofern Adler eine Art Antithesis zu 
Freuds Theorie aufstellte, wahrend C. G. Jung eine gewisse Synthesis 
dieser Gegensatze durchfuhrte, freilich auf Kosten des ,materialen' Gehalts 
des Begriffs vom UnbewuBten, aber mit dem fur die kunftige Forschung 
gar nicht zu uberschatzenden Gewinn einer vorurteilslosen, erkenntnis- 
theoretisch einwandfreien und sehr brauchbaren Begriffsbildung." Dem 
eigentlichen Grunder der Schule, Sigmund Freud, erscheint das Wesen 
Jener psychischen Energie nahezu ausschlie Blich als Sexualitat, genauer 
als „sexue11e Libid o", auf die er sich als den „K ernkom p1e x" 
des UnbewuBten festlegte. „Er wurde dabei zu Erweiterungen des Be- 
griffes der Libido gezwungen, die von dem Eigenschaftswort ,sexuell' nur 
noch die schwache Spur einer ,sexuellen Tonung' oder ,Farbung' zulieBen, 
und selbst diese muBte gelegentlich gewaltsam konstruiert werden." Er 
muB dabei schon eine „Sexualitat des Sauglings" annehmen. „Diese an- 
fechtbare Psychologie des fruhen Kindesalters hat nun aber noch 
weitere Folgen, da sie in der Theorie der Neurose dazu fuhrt, den patho- 
genen (krankheitserregeńden) Konflikt in erster Linie im Bereich der Jahre 
zu suchen, deren Erinnerungen der Kindheitsamnesie2 verfallen sind. Vielleicht 
liegt darin auch immer noch ein Rest der von Freud selbst grundsatzlich 
aufgegebenen ,T raum a'-Lehre3 vor, nach der ein heftiges nervengefahr- 
dendes, schockartiges Erlebnis der Kindheit in der Regel als Wurzel spaterer 
Neurosen angesehen wurde, bis man entdeckte, daB solche Erlebnisse sehr 
haufig nur in der Phantasie des Erkrankten oder auch gar nicht in seinem 
Leben existierten." „Liegt der Freudschen Auffassung der Geschlechtstrieb, 
biologisch gesprochen der Trieb der Arterhaltung, zugrunde, so geht Alfred 
Adler vom Macht- oder Ge1tungstrieb des Individuums, 
biologisch gesprochen also vom Trieb der Selbsterhaltung aus, der sich in 
den einfachsten Formen kulturellen Zusammenlebens bereits naturnotwendig 
in zwei polar wirkende Komponenten teilen muB, den eigentlichen Geltungs- 
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trieb und seinen ihm nur scheinbar widersprechenden sozialen Reflex, 
das Gemeinschaftsgefuhl, ohne welches die Moglichkeit der Selbsterhaltung 
mit zunehmender Kultur immer mehr bedroht erscheint." „Wahrend 
Freud die Sublimierung1 der Libido als Aufgabe der Kultur ansieht, 
ist fur Adler die Uberwindung des Selbsterhaltungstriebes, besonders natur- 
lich in der gemeinschaftsgefahrdenden Form eines krankhaften Geltungs- 
bedurfnisses, Hauptaufgabe." Adler hat die Bedeutung vom Bewufttsein 
irgendwelcher „O rg a n mi n d e r wer ti g k eite n", mit denen ein 
Mensch behaftet ist (Klumpfuft, Schielen, Schwache des Atmungs- oder 
Verdauungsapparates u. dgl.), oder sonstiger Schwachen (z. B. Schwache 
des Kindes gegenuber Erwachsenen) fur die Entstehung nervoser Erkran- 
kungen der betr. Menschen aufgewiesen. Gerade die Adlersche Lehre 
(gegen die Angermann allerdings auch manche Einwande erhebt) bietet fur 
den Erzieher die besten praktischen Anhaltspunkte. „Im Mechanismus des 
nervosen Charakters hebt Adler besonders stark das finale2 Moment hervor, 
gegen Freuds ausgesprochen kausal orientierte Sexualtheorie. Sogenannte 
Leitlinien und Leitbilder bestimmen die Charakterbildung des 
Menschen, und wenn diese auf" Grund eines falsch oder einseitig gesehenen 
Weltbildes, von einem ,entmutigten' Menschen falsch, d. h. wirklichkeits- 
fremd gewahlt werden, so entsteht die neurotische Einstellung zur Welt/' 
Mit Hilfe der — vielfach instinktiv-triebartig gewahlten — Leitlinie wird 
Kompensation, ja Uberkompensation der Organminderwertigkeit angestrebt, 
Adler gewinnt hier auch „eine sehr treffende Einsicht in die verschieden- 
artigen Manover, mit denen sich der Entmutigte von den Aufgaben zu 
drucken sucht, bei denen er eine Niederlage auch nur von weitem befurchtet. 
Die ,zogernde Attitude', die Schaffung von ,Distanz', die Sicherung einer 
scheinbar objektiven Entschuldigung fur den Fall des Miftlingens sind 
jedem Erzieher wohlbekannte Winkelzuge des nervosen Kindes, Dinge, 
von denen es schwer zu sagen ist, ob es verhangnisvoller ist, als Erzieher 
darauf hereinzufallen oder aber sie als bewuftten Betrug zu bestrafen/' 
,,C. G. Jung . . . hat die Voraussetzungen der Psychoanalyse erkenntnis- 
theoretisch grundlich uberpruft und kam zu dem Ergebnis, daft die einzig 
zulassige Annahme die einer inhaltlich zunachst nicht genauer zu bezeich- 
nenden psychischen Energie sei, die in sehr verschiedenen Erscheinungs- 
formen zutage treten und auch haufig diese Formen wechseln konne." 
„Dem Wechsel der Erscheinungsformen der ,Libido', wie er diese Energie 
mit dem Freudschen Namen benennt, ist er, soweit sie sich kulturgeschicht- 
lich in den von Volkern und Dichtern geschaffenen ,Symbolen' erfassen 
lassen, in dem . . . Werk ,Wandlungen und Symbole der Libido' nach- 
gegangen. . . . Neuerdings hat C. G. Jung seine letzten Forschungsergeb- 
nisse in ... dem Werk ,P s y ch o 1o gis che T y p e n' vorgzlegt, in dem 
er — vielleicht einem Zuge der Zeit folgend — die stets gefahrlichen Wege 
der kausalen oder finalen ,Erklarungen' und ,Begrundungen' auf das Un- 
vermeidliche einschrankt und sich einer neuen Art beschreibender Methode 
bedient."

„Zusammenfassend laftt sich der Wert der Psychoanalyse fur den 
Erzieher in den nachstehenden Punkten stichwortmaftig verdichten:

*) Veredelung; Ablenkung eines Triebes in ein neues Bett.
*) Von Zielen her bestimmt.
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1. Erkenntnis der grogen Schwierigkeit, die das Kind als Naturwesen bei 
seiner Anpassung an die bestehende Kultur, in die es hineingeboren wird, 
zu uberwinden hat. (Grunderkenntnis der ,padagogischen Situation'.) 
2..Vorurteilslose Erkenntnis und Betrachtung der beiden Faktoren Natur 
und Kultur. (Keineswegs Unterschatzung der Kultur, die in der Erziehung 
vor allem als Sittlichkeit auftritt, wohl aber die Moglichkeit einer schritt- 
weisen und wohluberlegten psychischen Technik des Anpassungsprozesses, 
der ebenso vom Standpunkt des Zoglings erkannt wird, wie von dem des 
Erziebers.) 3. Die Moglichkeit der einigermagen rechtzeitigen Durch- 
schauung bereits anormaler, gefahrlicher Reaktionsweisen der psychischen 
Energie. (Diagnose!) 4. Die Moglichkeit der sinnvollen und konsequenten 
Bekampfung der Gefahr durch die Kenntnis des zentralen Komplexes und 
seiner naturlichen Tendenzen. (Padagogik und Therapie, letztere etwa 
im Sinne der bewahrten und nur in ihrer Wirkungsweise tiefer vorhandenen 
.Hausmittel' der korperlichen Heilkunde, ohne dem Recht des Arztes in 
wirklich schweren Fallen vorzugreifen.) 5. Ermoglichung einer Erziehung, 
die von den gegebenen Faktoren der Wirklichkeit ausgeht und als obersten 
Gesichtspunkt die Auseinandersetzung mit und das Bestehen vor der 
Wirklichkeit nicht aus dem Auge verlieren kann, wobei die Tatsachen der 
Kultur und besonders der Sittlichkeit durchaus selbst als ,psychische Wirk- 
lichkeiten' anerkannt werden."

Dies eine Skizzierung der Grundgedanken aus Angermanns Dar- 
legungen. Sie mochte recht vielen, die sich mit der Psychoanalyse ernst- 
haft auseinanderzusetzen wunschen, zeigen, dag sich ein grundliches 
Lesen und Durchdenken der Schrift Absatz fur Absatz sehr lohnt. 
Auch solche, die nicht durch eine hohere Schule und das akademische 
Studium gegangen sind, konnen zu dem Buche um so unbesorgter greifen, 
als ihm am Schlug eine sehr dankenswerte „Erlauterung der Fachausdrucke" 
in alphabetischer Abfolge beigegeben ist.

Kurz nach Angermanns Schrift erhielt ich das Buch von Bernfeld, 
„Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein!" Auf die Gefahr hin, mich 
dem Psychoanalytiker ganz in die Hand zu geben, bekenne ich: dies ist mir 
ein zugleich liebenswurdiges und argerliches Buch. Sei's drum! Schlieglich 
konnen wir noch beide dabei gewinnen: der Psychoanalytiker erhalt neues 
Material (es mug doch ebenso erwunscht und ruhmenswert sein, sich bei 
lebendiger Seele dem Psychoanalytiker zu uberantworten, wie das tote 
Gehirn dem Anatomen zu vermachen), und ich bekomme am Ende noch 
die Moglichkeit, zum interessanten Fall zu werden („diesen letzten Satz hatte 
ich besser nicht schreiben sollen", wurde Herr Bernfeld jetzt anfugen).

Doch sehen wir zu, was Bernfeld zu sagen hat! Wenigstens einige 
der wesentlichsten Bemerkungen seien aus seinen Darlegungen aufgegriffen.

Durchaus richtig (wenn auch nicht originell) hebt der Verfasser ein- 
gangs hervor, dag die Didaktik1 schon mehr geleistet habe als die 
Lehre von der Erziehung, dag „ihre Beziehung zum Unterricht dem Durch- 
schnitt von Rationalisierung2, den unsere Gesellschaft erreicht hat, tat- 

1) Lehre (Wissenschaft) vom Untericht.)
’) Etwa = vernunftgemafie, ja berechnungsgemaBe Beherrschung (in Elnsicht und 

Handeln).
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sachlich wesentlich naher ist" als die Beziehung „der ubrigen Padagogik" 
zur Erziehung. „Es liegt das vor allem an zwei Tatsachen: die Mitarbeiter 
am Werk der Didaktik wachsen aus einer bestimmten Berufsgruppe; und 
ihre Aufgabe ist prazis und kontrollierbar. Wo immer wir fortschreitende 
Rationalisierung gesellschaftlichen Tuns sehen; ist sie an diese beiden 
Bedingungen geknupft. Der Unterricht liegt in Handen des Lehrers; 
Unterrichten ist eine Berufstatigkeit. Die Didaktik ist die Anweisung fur 
diesen Beruf, ist Berufslehre. Ganz anders die Erziehung. Sie liegt auch 
nicht zum geringen Teil bei einer Berufsgruppe1. An ihr sind zahlreiche 
Krafte .. . beteiligt ... in erster Linie die Eltern, die zwar einen Beruf 
haben, aber nicht den: Kinder zu erziehen .... Die Aufgabe des Lehrers 
ist prazis: er hat zu unterrichten, und zwar einen bestimmten Stoff, in einer 
bestimmten Zeit, an bestimmte Kinder. Der Erfolg seiner Tatigkeit ist 
kontrollierbar."

1) Das „auch" ist olfenbar zu „nicht", nicht etwa zu „liegt" zu ziehen!
2) Seite 32 und 9 im laufenden Jahrgang dieser Blatter.
3) Ebenda Seite 35 ff.
*) Richtkrafte.
6) Lehre von der Gesamteinrichtung des Schulwesens.
•) Leben.

Schon hier muft ich freilich einschieben, daft es eine schon halb und 
halb veraltete, jedenfalls aber heut bereits lebhaft um- und bestrittene Art 
unterrichtlichen Tuns ist, von der Bernfeld hier die Theorie entwirft, die 
namlich des „didaktischen Materialismus", den wir erst kurzlich wieder 
zu zausen hatten . Und Entsprechendes gilt von def hier untergelegten 
Berufsauffassung3.

Einer solchen Didaktik sind allerdings die Grenzen gesetzt, 
die Bernfeld scharf sieht. „Indessen die Didaktik versucht, den Unterricht 
des einzelnen Lehrers . . . zweckrational zu denken, bleibt die Schule als 
Ganzes . . . ungestort, ungedacht; durfen sich in ihr alle irrationalen Krafte 
auswirken, die seine Voraussetzung, seine Triebkrafte, seine Determinanten4 
sind." Die Didaktik muftte sich durch eine „Instituetik"3 erganzen. Andern- 
falls gerat sie ,,in eine lacherliche und von der revolutionaren Padagogik 
her gewertet verbrecherische Situation .... Die Schule — als Institution 
— erzieht. Sie ist zum wenigsten einer der Erzieher. . ., die — zum 
Hohne alien Lehren der groften und kleinen Erzieher, zum Hohne allen 
Lehr- und Erziehungsprogrammen, allen Tagungen, Erlassen, Predigten 
— aus jeder Generation eben das machen, was sie heute ist, immer wieder 
ist, und gerade nach jenen Forderungen und Versprechungen ganz und gar 
nicht sein diirfte." Errichtet sich die Didaktik diese Grenzmauer durch 
Verengung ihres Aufgabenkreises, so eine zweite durch falsche Erweiterung: 
„sie nimmt das Schulkind, die seelische Oberflache, die das Schulkind sich 
aufdecken laftt, fur des Kindes Seele. Weil die Schule des Kindes Leben 
und Lernen trennt, well die Schule dies lebendigste Lebewesen zwingt — 
in ihren Raumen — ein intelligentes oder dummes, aber ein Lernwesen 
za sein, meint die Didaktik, was sie vom Lernen in der Schule feststellt, sei 
Einsicht in das Lernen, in das Leben des Kindes uberhaupt. ... Und sieht 
ńichts vom Bios6 des Kindes, seinen Trieben, Wunschen, Idealen, nichts 
von seiner Lust und nichts von seinem Haft gegen den Lernbezirk."
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So siekł es schon in der Didaktik, „dem musterhaften Tei1 der Pada- 
gogik", aus. Nun gar die Erziehungslehre!

Schon an der padagogischen Zielsetzung muR Bernfeld 
ernsteste Kritik uben. „Wir finden uns in schonster Harmonie uber das 
Ziel der — Menschheit. Ich aber stelle die Frage: wer beweist, daR dies 
selbe auch das Ziel der Erziehung sei? ... Nicht das ist also der Vorwurf, 
daft die Padagogiker groge und edle Ziele haben, sondern daR sie die Er
ziehung — ungepruft — zur Vollstreckerin dieser Ziele machen. Dag sie 
nicht fragen: ist dies ewige Menschideal erreichbar? Uns erreichbar? Durch 
Erziehung erreichbar? . . . Durch das von mir erfundene Mittel?" „Will 
denn ein ordentlicher Schuster mit seiner Arbeit mehr als Geld verdienen 
und, wenn er ein Kunstler ist, ordentliche Schuhe liefern? . . . Was geht 
den Erzieher die Kultur und die Menschheit an? Ist es nicht genug, Pflege= 
bedurftigen Pflege zu geben, mit Kindern zu spielen, was sie bekanntlich 
sehr freut, Kinder zu unterrichten, was ihnen schlieglich auch nutzt, wenn 
es sie auch minder freut, zu lieben und geliebt zu werden, . .. wozu noch 
mehr, noch alles dazu: die Zukunft gleich mitgestalten und gar noch im 
Sinne der letzten Ideale einer geradezu ausschweifenden Endgultigkeits - 
orgie? Wozu dies Plus?" Diese Fragen sind beantwortbar. „Dem Gros 
ist dieses sturmische Plusbegehren billig abzukaufen mit einer entsprechenden 
Einkommenserhohung. Lagt sie Kinder unterrichten und dadurch ver- 
nunftig verdienen, und sie werden ihre Tatigkeit sogleich fur eine in sich 
genugende und vernunftige halten.. . . Aber andere sind komplizierter 
gebaut. Sie werden unbefriedigt bleiben. Und das liegt tief im Wesen 
der Erziehung verankert."

Und damit ist der Verfasser an den Punkt gelangt, an dem er die 
erste Grenze der Erziehung psychoanalytisch entdeckt. Der 
Erzieher hat seinen Beruf aus Liebe zu den Kindern gewahlt, d. h. — nach 
dem Verfasser — aus „sub1imierter" Liebe, wie Freud die vom 
sexuellen Ziel abgelenkte Liebe nennt. Diese aber „ist die kompliziertere, 
sie schafft Situationen tiefster Befriedigung, ganz so wie die zielgerechte, 
aber auch tiefster Unbefriedigung". Dazu aber treten noch die Momente 
jener „zentralen Freudsęhen Entdeckung: jedes Kind entwickelt eine tiefe 
Liebesneigung zum andersgeschlechtlichen Elternteil und zusammen damit 
heftige feindselige Impulse gegen den gleichgeschlechtlichen Elternteil 
als gegen seinen Rivalen" (sogen. „0 dipus kom p1e x"). „Entsteht 
zwischen Kind und Erzieher uberhaupt eine Beziehung, so wird un- 
weigerlich . . . die Odipusbeziehung sich aus ihr entwickeln. Und zwar 
von beiden Seiten her. Das Kind wird den Erzieher lieben oder hassen ... 
wie es Vater oder Mutter liebt ... Und der Erzieher, was bleibt ihm anders 
ubrig, als diese Rolle anzunehmen ...: er arbeitet auf den Untergang des 
Odipuskomplexes hin, . . . liebt aber das Kind. Er spielt seine Rolle . . . 
mit Begeisterung . . . unter dem Wiederholungszwang, wenigstens unter 
den Einwirkungen seines eigenen Odipuskomplexes. Das Kind vor ihm 
ist er selbst als Kind ... Er ist in dieser padagogischen Paargruppe zwei- 
mal enthalten: als Kind und als Erzieher." Diese komplizierte Situation 
„bietet tiefe Befriedigungsmoglichkeiten fur den Erzieher, wenn die drei 
Partner, das Kind vor ihm, das Kind in ihm und sein Ich, in Harmonie sich 
in der gro^en Wiederholung finden. Ebenso groĘ ist freilich die Moglich- 
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keit tiefster Unbefriedigung." Im Falle dieser aber „wird er sich recht- 
fertigen — durch idealistische Padagogik". Diese Erorterung hat uns an 
eine „Grenze der Erziehung gefuhrt, die durch die seelischen Tatsachen 
im Erzieher gegeben ist; wir erkennen als Grenze fur alles ins GroRe gedachte 
padagogische Wollen die . . . seelischen Konstanten im Erzieher als dem 
Erziehungssubjekt."

Als zweite unuberwindliche Grenze der Erziehung 
aber weist Bernfeld die gesellschaftlichen, insbesondere wirtschaftlichen 
Verkettungen auf, innerhalb deren das Erziehungsgeschaft zwangslaufig 
sich vollzieht. Es sind die wahrhaft erschutternden Stellen 
des Buches, an denen er mit Fanfarentonen davon kundet. Hierher gehort 
auch die Rede des „Unterrichtsministers Burgers Machiavell", ein — soil 
ich sagen unvergangliches? — Kabinettsstuck satirischer Zeitschilderung. 
Und nach der Frage: „Wer rollt den Felsblock des Sisyphos, so oft 
er oben auf dem Gipfel angelangt ist, wieder zu Tal?" folgt einige Seiten 
spater der Satz: „Willst du Fichtes Erziehungsorganisationen einfuhren, 
schaffe seinen geschlossenen Handelsstaat, oder beliebt dir ein Stuck von 
Platons padagogischer Utopie, verwirkliche ein Stuck . . . seines Staates. 
Es geht nicht anders. Jeder andere Versuch ist unzulangliche Schwarmerei." 
„Also es gibt keine seelischen Krafte, alles ist wirtschaftlich bestimmt? 
Nicht doch, es gibt seelische Krafte; und alles ist von ihnen bestimmt, 
auch die Wirtschaft. Wir konnen die Dinge auch so betrachten, und es hat 
sogar viel wissenschaftlichen Sinn, so zu tun. Nur nutzt das nichts fur 
die Erweiterung der engen Grenzen, die erzieherischem Tun gesetzt sind. 
Denn man kann zwar in der wissenschaftlichen Betrachtung, ausgehend 
von der Hypothese etwa einer Art psycho-sozialen Parallelismus, die eine 
Faktorenseite zugunsten der anderen vernachlassigen, von ihr abstrahieren, 
aber die Erziehung, die es mit der Realitat zu tun hat, wird sich standig von 
dem unerkannten Zusammenhang der beiden Reihen gestort sehen, die 
sozialen Faktoren werden brutal in die Ketten von Uberlegungen eingreifen, 
die aus den seelischen Fakten gefolgert wurden."

Man konnte die Meinung Bernfelds uber diese beiden Grenzen der 
Erziehung mit seinen eigenen Worten so zusammenfassen: „Beide haben 
recht. Nicht die Marxisten und die Freudianer, sondern Marx und 
Freud."

Die dritte Grenze liegt in der „Erziehbarkeit des Kindes, 
seiner Konstitution, seiner Veranderlichkeit". Und „ware selbst die Beein- 
flu^barkeit unbeschrankt, die Prognose1 ist au^erst unsicher. Und auf die 
Prognose kommt es der Padagogik an." Die aus der „Geschichte jedes 
Individuums" stammenden irrationalen Momente hindern die hinreichende 
Rationalisierung der Erkenntnis und Beeinflussung des Individuums.

1) Voraussebau.
■) Etwa = auf Gruppen gehend.

„Dennoch bleibt auch in bezug auf die Prognose die Erziehbarkeit 
des Kindes ein reichlich optimistisches Kapitel. Denn bei aller Unsicher- 
heit der eindeutigen individuellen Prognose ist eine kollektive2 Prognose 
moglich, die auf der weitgehenden Ahnlichkeit der Geschichte der Menschen 
und der Ahnlichkeit ihres psychischen Verhaltens beruht." Freilich handelt 
es sich dann nicht um Erziehung „in Paarsituation" (Erzieher und ein
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Kind; oft wird auch eine Schulklasse als Summe von Paargruppen auf* 
gefagt!). „Aber der Entwurf des Grundrisses des Erziehungswesens und 
die Bewertung der Erziehungseinflusse und -mittel im allgemeinen wird 
in einer Gesellschaft, deren Erziehungsproblem das Gesamtschicksal der 
ebengeborenen Kindergeneration, und nicht das des Sauglings Mayer ist, 
weitgehend rationalisiert sein konnen und mussen." „Soil die Moglichkeit 
der Erziehung irgend einem Zweck zu Nutz gedeihen, in irgend einem Mag 
vom Willen und den Zwecken einer Gruppe bewugt gestaltet werden, mug 
sie aus der Einstellung erlost werden, die als Ziel die Erwachsenheit eines 
einzelnen Individuums, als Mittel die Handlungen eines einzelnen Erziehers 
vor allem sieht. Jenes ist nie voraussagbar, dieses nie entscheidend; die 
Grundlage solcher Orientation ist im Odipuskomplex verankert, darum 
rettungslos jeder Rationalisierung entzogen. Die Voraussetzung aber ..; 
fur eine nach dem Kollektivum gerichtete Zielsetzung und Prognostizierung, 
auf die Totalitat der beeinflussenden Faktoren eingestellte Erziehungs- 
gesinnung ist nur in einer sozialistischen Gesellschaft gegeben, ist jedenfalls 
in einer von der Tendenz der herrschenden Kapitalistengruppe kontrollierten 
und gefarbten nicht moglich." Womit allerdings gesagt ist, dag auch diese 
Padagogik eingesponnen ist — eben in ihre Gesellschaft. In dieser 
sozialistischen Gesellschaft kann schlieglich eingesehen werden, „dag es 
in der Erziehung nicht darauf ankommt, die Vergunstigung der (bisherigen) 
Mittel- und Hochschule dem Proletarierkind zu vergonnen .. ., sondern auf eine 
neue Erziehungsstruktur", und kann eine ubersteigbare Grenze 
der Erziehung uberwunden werden,- die heut noch darin besteht, dag „die 
Arbeitermassen blind befangen sind von dem Aspekt der burgerlichen 
Erziehung".

Soweit der Bericht uber den Inhalt des Buches. Den Worten 
der Kritik, die eingangs und im Bericht stehen, sei noch folgendes 
hinzugefugt. Das Buch halt uns weite Strecken in atemloser Spannung 
durch eine geschickte Aneinanderreihung interessantesten psychoanalytischen 
Materials, durch Kuhnheit der Deutungen und Werturteile, durch An- 
feuerung zur Selbstbesinnung, durch seine „Wahrheiten" und nicht zum 
wenigsten durch seine glanzende Diktion. Nicht zu vergessen das Ethos 
des Verfassers. Lind doch! Abgesehen von zu erhebenden Einzelein- 
wendungen: Psychologismus und Soziologismus (dies Wort mug doch 
schlieglich einmal gebildet werden; oder existiert es schon?) erscheinen mir 
als Schwachen der Arbeit (die allerdings von ihren Starken kaum zu trennen 
sind). Dem Sinn des Faktums Erziehung wird man eben in einer Be- 
trachtung der psychologischen und soziologischen Entwicklung 
dieses Faktums nicht gerecht. Dieser „Sinn" entsteht aber nicht als nach- 
tragliche „idealistische Rechtfertigung" eines mit mehreren „Odipus- 
komplexen" nicht fertig werdenden Erziehers, sondern er macht das Faktum 
Erziehung als Kulturfaktum (gegenuber blogen Naturablaufen — man 
vergl. oben die Besprechung der Angermannschen Schrift) uberhaupt erst 
„moglich". Eng damit zusammen hangt, dag der in padagogischer Situation 
Befindliche in seinem padagogischen Verartwortungsbewugtsein ein ganz 
besonderes Organ auch der padagogischen Einsicht besitzt (wovon wir bei 
anderer Gelegenheit einmal genauer sprechen wollen); und davon finde 
ich in Bernfelds Buche nichts. Deswegen kommt er ubrigens auch uber den
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„Saugling Mayer" so leicht hinweg (und hat doch mit mancher Bemerkung 
uber die „padagogischen Paarsituationen". Rećht). Daft ich bei einigen 
Darlegungen des Buches an den klassischen Ausspruch dachte: „Warum 
soll ieh es einfach erklaren, wenn ich es auch viel umstandlicher tun kann?", 
sei nicht verschwiegen, wiewohl ich nun leicht fur einen Flachkopf erklart 
werden kann. Von Bernfeld allerdings befurchte ich das nicht; der 1st ein 
viel zu gewiegter Seelenzergliederer — das ist er wirklich! Er wird daher 
auch gemerkt haben, daR ich sein Buch fur eines der be= 
deutendsten halte, die unser neues padagogisches Schrifttum auf= 
zuweisen hat; ich hatte ja sonst nicht so ausfuhrlich davon berichtet 
und keine solche Krifik geubt (wer wird sich uber Unbedeutendes auf= 
halten!). Ich wunsche dem Buche — im Interesse der neuen Erziehung! 
— recht viele (kritische) Leser.

Herzberg sucht in seinem Buche „Antwort auf die Frage, warum ein 
Mensch sich eine Weltanschauung bildet, d. h. Philosoph wird", anders 
ausgedruckt: er will „die seelischen Bedingungen" dafur aufzeigen. Zur 
Psychoanalyse steht der Verfasser nach seinem Bekenntnis „weder ab- 
lehnend noch anbetend, sondern auswahlend und kritisch."

Mehr mochte ich uber dieses Buch lieber nicht schreiben.

Alfred Mann.

Brockhaus, Handbuch des Wissens in vier Banden. 3. Bd. Verlag 
F. A. Brockhaus, Leipzig; 1926. 764 Seiten; mit zahlreichen Abbildungen, 
Karten usw. 21.— M. (gebunden).

Nun liegt uns auch der dritte Band des „Brockhaus" vor. Er ist noch 
starker als jeder der ersten beiden Bande, teilt mit ihnen aber die in den 
fruheren Besprechungen geruhmten Vorzuge. (Grundsatzliche Bemerkungen 
uber das Thema: „Volkshochschule und Konversationslexikon" finden 
sich in der Besprechung des ersten Bandes auf Seite 152 ff. im vorigen 
Jahrgang dieser Blatter.)

Der dritte Band umfaf^t die Stichworte von L bis Rzeszów = „poln. Stadt 
in Galizien, 26 841 Einwohner — 1910 —, Lehrerbildungsanstalt; beruhmte 
Pferdemarkte". Wer wollte uber Rzeszów noch mehr wissen? Ich wu6te 
bislang uberhaupt noch nichts davon und wurde wohl auch nie etwas daruber 
erfahren haben, wenn ich nicht zwecks Anzeige dieses Bandes pflichtgemafj 
auch einen Blick auf sein Ende geworfen hatte. . _

Alfred Mann.

Dieses Heft enthalt Beitrage von: Dr. Alfred Mann (Lehrer und Leiter 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.

Ausgabe dieses Heftes: 20. August 1926.

Diese „Blatter der Volkshochschule Breslau" erscheinen in jahrlich 12 Nummern 
mit einem Gesamtumfang von 12 Bogen. Der Preis fur den Jahrgang betragt 3 Mark. 
Die Zeitschrift ist durch alle Postansialten (vierteliahrlich 0.75 Mark) oder unmittelbar 
vom Volkshochschulamt Breslau, Munzstr. 16, zu beziehen. Dorthin sind auch Briefe, 
Manuskripte und Besprechungsexemplare zu senden.
Herausgegeben von Dr. Alfred Mann, Breslau. <» Druck: Th. Sdiatzky Aktiengesellsdiaft, Breslau.






