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Die Gesundheitslehre an der industriestadtischen 

Abendvolkshochschule.

(Vortrag auf der Hohenrodter Tagung, Mai 19261)

*) Vgl. Bericht Seite 3 ff. im laufenden Jahrgang dieser Blatter
2) Veredeln, umlenken (vgl. die Besprechung p^ychoanalytischer Bucher 

Seite 69 ff. dieser Blatter).

Blatter der Volkshochschule Breslau. V. Jahrgang 7.

Die Behandlung der Gesundheitslehre und Korperkultur in 
den Abendlehrgangen der Volkshochschule durch einen Arzt findet 
heute vielfach gunstige Vorbedingungen in denselben Zeitumstanden, 
die der Durchfuhrung anderer Kurse oft so ungemein hemmend im 
Wege stehen. Durch die Schwierigkeiten der Lebenshaltung selbst 
werden die Angehorigen der besitzlosen Volksschichten auf die 
ZweckmaBigkeit hygienischer Kenntnisse hingewiesen, und so 
sind es insbesondere die Frauen der Volksschichten, an die sich 
die Volkshochschule in erster Linie wenden mochte, die Lehr= 
gangen uber Gesundheitslehre Interesse entgegenbringen. Frei= 
lich wird nicht die gesamte Hbrerschaft arztlicher Kurse aus 
einem derartigen durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten er= 
zeugten Wissensdrang herbeigefuhrt: einige werden immer dabei 
sein, die von anderen mitgebracht wurden, und sie mussen erst 
in den Lehrgangen selbst fur den Gegenstand interessiert werden. 
Den einen oder anderen fuhrt auch Sensationsbedurfnis her, und 
es ist die Aufgabe des Lehrers, dieses erst einmal zu verarbeiten, 
es gewissermaBen zu sublimieren 2.

Eine Eigenart dieser Lehrgange, die ihre Abhaltung ebenfalls 
erleichtert, ist es, daB ihr Stoff das Leben jedes einzelnen un= 
mittelbar beruhrt, daft jeder einmal mehr oder weniger bewuBt 
durch das Leben selbst gezwungen wird, zu den Fragen, die Gegen= 
stand dieser Kurse sind, Stellung zu nehmen. Somit kann der 
Arzt an die Lebenserfahrung des Hbrers anknupfen und in vielen 
Fallen — dies auch Dank der Erorterung sozialhygienischer Fragen 
in den Tageszeitungen — schon eine Beschaftigung mit dem Stoff 
voraussetzen. Eine Eigenart dieser Lehrgange ist weiterhin, daft 
dem Arzt, der sie abhalt, weniger als dem Angehorigen anderer
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burgerlicher Berufe das bekannte Mi^trauen entgegengebracht 
wird, das die Fuhlungnahme zwischen Lehrer und Horerschaft 
oft so unangenehm erschwert und beide so haufig aneinander 
vorbeireden laRt: der Arbeiter versteht ohne weiteres, wieso der 
Arzt dazu komnit, ihn belehren zu wollen.

Diese Voraussetzungen sind maftgebend fur die Form der 
Kurse und mitbestimmend fur ihre Aufgabe. Wahrend namlich 
Wissensvermittlung als solche selbstverstandlich nie Endzweck 
des Volkshochschulunterrichts ist, kommt ihr hier doch ein Eigen= 
wert zu; denn der Horer kommt mit dem Wunsch nach Beants 
wortung konkreter Fragen her, und diese Antwort muf) ihm auch 
gegeben werden. Auch kann der Tatsachengehalt dieser Lehrgange 
selbst schon Ansto^e und Richtung fur eine im Interesse des Volks= 
wohls wunschenswerte individuelle Lebensfuhrung geben. Doch 
liegt der Hauptwert der arztlichen Kurse auf formalem Gebiet: der 
Horer kann verhaltnismaBig leicht dazu veranla^t werden, in diesen 
Stunden ein Problem einmal vorurteilslos und unter Verzicht auf 
die ublichen Schlagworte durchzudenken. Weiterhin sind aber 
auch gerade die zum Bestand dieser Lehrgange gehorigen Probleme, 
wie z. B. die von sozialhygienischer, bevolkerungspolitischer 
oder sexualethischer Art, geeignet, die Einsicht in die Verknupfung 
von Individuals und Sozialhygiene und damit in die schicksalss 
ma^ige Verbundenheit von Individuum und Gemeinschaft dem 
Horer nahezubringen.

Niemals aber kann die Aufgabe dieser Lehrgange etwa in der 
Verbreitung einer medizinischen Popularwissenschaft liegen nach 
der Art gewisser weit verbreiteter Bucher. Damit fallt schon ein 
groves Stoffgebiet (beispielsweise aus der Pathologie), da es nur 
wissenschaftliches Interesse hat, weg. In der Hauptsache hat sich 
der Arzt auf das lebenspraktisch oder weltanschaulich von dem 
Horer Verwertbare zu beschranken. Noch weniger darf selbst= 
verstandlich der Arzt Rezepte geben, im Gegenteil ist es seine Auf= 
gabe, dem Horer zu zeigen, wie der gesunde Korper sich verhalt, 
und welche Erscheinungen dagegen als krankhaft aufzufassen 
sind und den davon Befallenen zum behandelnden Arzt 
fuhren mussen. Der Arzt ist also in diesen Kursen padagogisch, 
nicht therapeutisch tatig; so kann denn auch ein guter Arzt unter 
Umstanden ein sehr schlechter Padagoge und damit ein unbrauch= 
barer Volkshochschullehrer sein, wenn er namlich nicht versteht, 
auf das der Lebensfuhrung des Horers zu Grund liegende Lebens= 
gefuhl einzuwirken.
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Daneben aber ist es auch die wichtige Aufgabe dieser Lehr? 
gange, auf die Bildung eines gesundheits? und kulturpolitischen 
Willens in der Bevolkerung hinzuwirken: der Kampf gegen die 
Indolenz und Gewissensstagnation gegenuber dem Schlendrian, 
die Revolutionierung ^des Volkswillens auf sozialhygienischem 
Gebiet ist Sache des Arztes gerade als Volkshochschullehrer..

Die Stoffwahl richtet sich im einzelnen nach der Art und der 
Zusammensetzung des Horerkreises. Nie, am wenigsten in Kursen 
fur Arbeiterinnen, kann ein von vornherein festgelegtes Programm 
durchgefuhrt werden. Immer ist es angezeigt, den Stoff in Einzel? 
fragen aufzulosen, deren Reihenfolge und mehr oder weniger ein? 
gehende Behandlung von dem Interesse und der Art der Horer? 
schaft abhangt. Wenn aber so oft mit Recht verlangt wird, daft 
die Vortragsform ausgeschlossen sein und an ihre Stelle die Arbeits? 
gemeinschaft treten sollte, so ist bei aller Anerkennung der grund? 
satzlichen Berechtigung dieser Forderung doch zu sagen, daB es 
gerade in den arztlichen Kursen, wo es sich doch um die Mit= 
teilung einer groBen Menge von Stoff handelt, in der Regel besten? 
falls zu einem von Diskussionen unterbrochenen Vortrage kommen 
wird. Nur ausnahmsweise (bei langere Zeit durchgefuhrten Kursen) 
ist die Bildung einer, auch dann haufig im Verlauf des Kurses 
wieder illusorisch werdenden Arbeitsgemeinschaft moglich.

Bei Lehrgangen mit einer primitiven und gewohnlich noch 
dazu von der Tagesarbeit ermudeten Horerschaft, etwa in Fabrik= 
kursen fur Arbeiterinnen, ist es nicht zweckma^ig, von dem sonst 
ublichen Punkt, der Grundlage der Hygiene, der Korperpflege, auszu? 
gehen. Es erscheint eher angezeigt, von einer mehr interessierenden 
Einzelfrage, wie z. B. der Ernahrung auszugehen, wie das schon 
mehrfach in Erwerbslosenkursen versucht worden ist. Man kann so 
mit der Nahrwert? und Preisberechnung einer von den Horerinnen 
zusammenzustellenden Tageskost beginnen, einem Gegenstand, 
der alle interessiert und der geeignet ist, die Frauen gleich in der 
ersten Stunde zur Aussprache und Mitarbeit zu veranlassen. Von 
da aus findet sich dann leicht der Uebergang zu den Fragen der 
Korperpflege, der Kleidungs? und Wohnungshygiene, einem 
wegen der darin enthaltenen heute praktisch unlosbaren Fragen 
besonders schwierigen Kapitel. Die Lehre vom Bau und den 
Funktionen des menschlichen Korpers und die so wichtige Ein? 
fuhrung in die Biologie wird zweckmaBig nicht als besonderer 
Abschnitt behandelt, sondern in die praktisch?hygienischen Fragen 
von Fall zu Fall mit der Besprechung der jeweils wichtigen Organe
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eingeschaltet. Einen breiten Raum nimmt in den Arbeiterinnen= 
kursen die Besprechung der Frauenkrankheiten ein. Besonders 
auf diesem Gebiet, aber auch bei der Besprechung der Ge= 
schwulste, fur die eine verhaltnisma^ig lange Zeit schon wegen der 
Wichtigkeit der VolksaufkIarung uber ihre Fruhsymptome aufges 
wendet werden mu6, hat der Lehrer den Kampf gegen einen 
nicht zu unterschatzenden Gegner zu fuhren: gegen das Kur= 
pfuschertum und die gewissenlose Propaganda einer Spezial= 
industrie, die soweit geht, selbst „aufklarende" Vortrage zu ver= 
anstalten, und die der Volkshochschularbeit in den Stadten nicht 
wenig Abbruch tut. In einer im Sinne der Volkshochschule sehr 
fruchtbaren Gestalt kann die Hygiene des Nervensystems gegeben 
werden. Man kann z. B. auch einer primitiven Horerschaft sehr 
wohl Dinge, wie z. B. die Wirkung des Alkoholismus, der 
Geschlechtskrankheiten auf das Nervensystem, aber auch den Primat 
der seelischen Gesundheit vor der korperlichen uberhaupt klar= 
machen, man kann aber auch bei diesem Gegenstand den Gegen* 
satz zwischen Materie und Bewu^tsein einmal zur Einsicht 
bringen und damit — ebenso wie z. B. bei der Besprechung 
der GroBenverhaltnisse der Infektionserreger — auch den ganz 
an die in der eigenen Lebenssphare sonst ublichen Schlagworte 
gewohnten Horer einmal zum ehrfurchtigen Staunen und zum 
„thaumazein", zu einer ersten Besinnung uber Mensch und 
Welt, veranlassen. Bei der Behandlung psychologischer Fragen hat 
man vor burgerlichen Horern die wertvolle Gelegenheit, sich 
gegen die zersetzende Wirkung des modernen Psychologismus 
zu wenden und der Gefahr vorzubeugen, wenn sie auch heute 
noch gering erscheint, da^ auch diese Modeweltanschauung, wie 
einst der noch jetzt in der Arbeiterschaft spukende Materialismus, 
vom Burgertum aus vergrobert in das Proletariat durchsickert.

Der Einwand, der Arzt habe sich auf rein arztliche Tatsachen 
zu beschranken, ist hinfallig — als Volkshochschullehrer ist er 
nicht nur Arzt, und wenn er sich auf die rein medizinische 
Betrachtungsweise beschrankt, so bleibt von seinem Kurs nichts 
als ein Aufklarungsunterricht mit volkshygienischen Rezepten 
ubrig, den zu vermitteln nicht Sache der Volkshochschule ist. Eben= 
sowenig ist es gerechtfertigt, auf Grund einer Unterschatzung 
des geistigen Fassungsvermogens der Horer auf alles andere als die 
Vermittlung elementarer Tatsachen und praktischer Winke zu 
verzichten: man kann auch einem einfachen und wenig denk= 
geschulten Menschen die fur ihn wichtigen Probleme auf eine 
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fassliche Weise klar machen, ohne in wissenschaftliche Erorterungen 
verfallen zu mussen. In Anbetracht der heute in der breitesten 
Masse der Bevolkerung verbreiteten Ideologien kann es aber auch 
notwendig erscheinen, scheinbar entlegene und rein theoretische 
Fragen anzuschneiden und zu erortern.

In solchen weltanschaulichen Fragen kann dem Arzt auf kein&n 
Fall eine doch immer zur Sterilitat verurteilte Neutralitat, wenn 
es diese uberhaupt gibt, zugemutet werden. Er darf nicht nur, 
sondern er muB Stellung nehmen. Wohl ist es richtig, daft der 
Horer in der Regel fUr ihn lebenspraktisch wertvolle Tatsachen 
kennen lernen will und keine Wissenschaft. Charakteristisch ist 
dafur die Klage von Arbeiterinnen uber einen von einem guten 
Arzt auBerhalb der Volkshochschule gehaltenen Vortrag uber 
Ernahrung: er hatte ihnen wohl gesagt, wie sie kochen und essen 
sollen, aber nicht was. Aber neben diesem Tatsachenbedurfnis 
steht der Wunsch, auch etwas fur die eigene L eb e n s a n s ch a u= 
ung Verwertbares zu erfahren, und das fuhrt uber die rein media 
zinisch gehandhabte Gesundheitslehre hinaus in Grenzfragen und 
in die allgemeinen, in diesen Fragen enthaltenen Probleme; diesem 
Wunsch zu entsprechen, ist aber die eigenste Aufgabe des Volks= 
bildners, und hier darf und muB er auch seinen eigenen Stands 
punkt bekennen, sonst bleibt sein Unterricht tot.

Die eigentlichen Schwierigkeiten liegen denn auch nicht in 
der Aufgabe, den Lehrstoff dem Verstandnis des Horers nahezu= 
bringen, sondern in der Einstellung des typischen proletarischen 
Horers zu diesen Fragen, insbesondere auch in der Haltung der 
Frauen aus der Industriearbeiterschaft, die in dem MiBtrauen gegen 
jede andere als eine utilitaristische, einseitig zweckrationale Be= 
grundung eines Satzes oder einer Forderung an das Verhalten oder 
an die Lebensfuhrung ihren deutlichsten Ausdruck findet. Es 
ist verstandlich, daB der Arbeiter, gewohnt, daB mit ihm und 
seiner Arbeitskraft nach okonomischen Grundsatzen gerechnet wird, 
nun auch selbst rechnet und alles unter der Kategorie des 
Oekonomischen zu betrachten geneigt ist. So wird jede ethische 
Begrundung als „bourgeoishaft" abgelehnt, wie die gesamte 
burgerliche Ethik als ungultig fur die „Proletkultur" betrachtet 
wird. Und so entdeckt man sich oft uber der eigenartigen 
Heuchelei, daB man Tatsachen oder Forderungen, die sich in 
erster Linie aus ethischen Prinzipien heraus begrunden lassen, 
mit^viel nebensachlicheren hygienischen oder okonomischen 
Nutzlichkeitsgrunden zu erklaren oder begrunden versucht. Be= 
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senders haufig trifft dies bei Fragen des Sexuallebens zu, aber auch 
bei manchen in das arztliche Gebiet fallenden Rechtsfragen. Man 
kann nun wohl die Forderung an den Volkshochschullehrer stellen, 
daB er sich mit seiner Personlichkeit fur das ausschlaggebende 
ethische Prinzip, koste es was es wolle, einsetze. Aber dann muB 
man sich daruber klar sein, daB Teile der Horerschaft von vorn= 
herein nicht mitgehen, aus einer vorgefaBten Ablehnung heraus 
und weil ihnen das Empfangsorgan, die Fahigkeit, die Dinge auch 
einmal unter der Kategorie des Heiligen zu betrachten, abhanden 
gekommen ist1. In dieser letzten Tatsache ist das die Arbeit der 
Volkshochschule auch auf dem Gebiet der Gesundheitslehre am 
meisten erschwerende Moment zu suchen. Es ist dies die Un= 
fahigkeit vieler Horer, eine religiose Haltung uberhaupt einzu= 
nehmen, d:e Verkummerung der vita contemplativa, — aus leicht 
verstandlichen Ursachen entstanden. Und so steht der Arzt vor 
einer verfahrenen Situation, an der er nichts mehr andern kann, 
und die durch den Druck der im Proletariat herrschenden offentlichen 
Meinung — hier als Gruppenmeinung zu verstehen — in ihrer 
Verfahrenheit befestigt wird.

1) Auf diese Stelle des Vortrages von Dr. Adler komme ich in unseren 
Blattern spater nodi zuruck. Schon in der Hohenrodter Diskussion fuhlte 
ich mich verpflichtet, an diesem Punkt einer anderen Meinung Ausdruck zu 
geben. Inzwischen aber moge die vorbildliche Gesamtauffassung,- aus der 
heraus Frau Dr. Adler die Gesundheitslehre in der Volkshochschule be= 
handelt, auch bei uns wirksam werden. Alfred Mann."

Eine weitere sich im Verlauf der Lehrgange immer wieder 
zeigende Schwierigkeit liegt in der Verstandnislosigkeit vieler 
proletarischer Horer fur den Wert und die ZweckmaBigkeit von 
manchen nur in beschrankten Grenzen wirkenden MaBnahmen bei 
gegenwartig nicht radikal losbaren Fragen. Ein Beispiel dafur ist die 
Tuberkulosebekampfung hinsichtlich der Wohnungsknappheit. Der 
Horer verlangt eine radikale Losung und erhofft diese, wie er es 
bei alien solchen Problemen tut, von einer zukunftigen Aenderung 
der Wirtschaftsordnung. Es ist oft nicht leicht, ihm klar zu 
machen, daB dieser Standpunkt fur heute die Resignation und die 
Indolenz gegenuber dem Uebel bedeutet, und daB man auch in der 
Zwischenzeit nicht die Hande in den SchoB legen darf, sondern 
allerhand tun kann. Aber das Zugestandnis des Arztes, daB sich 
unter den gegenwartigen Verhaltnissen derartige Fragen haufig 
nicht radikal losen lassen und daB in absehbarer Zeit nicht mit 
einer Losung zu rechnen ist, wird als Befangenheit im „Bourgeois=
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standpunkt" mit MiBtrauen und Ablehnung aufgenommen: Jedes 
Problem soil losbar sein, und bei der typischen geringen Ein= 
schatzung der eigenen Reichweite, wie sie so vielen Arbeitern eigen 
ist, und ihrer Geringschatzung der eigenen Fahigkeit, die Dinge 
zu beeinflussen, wird die Heilung in einer allgemeinen Losung 
in der Zukunft gesucht und werden vorlaufig beschrankt wirkende 
Mittel abgelehnt.

In derartigen Situationen ware nichts nutzloser, als sich auf 
das Charisma des Medizinmannes zu verlassen. Nur wenn die 
Personlichkeit und das Wollen des Arztes das Vertrauen des Horers 
findet, und wenn er ihn packen kann, wird er den eigenen Stand= 
punkt gegenuber dem des Horers durchsetzen und ihn von der 
Geltung einer sittlichen Forderung uberzeugen. Ebensowenig 
aber kommt man mit einer relativistischen Haltung — etwa auf dem 
Gebiet der Sexualethik — weiter. Wohl muB der Lehrer den Horer 
nicht nur selbst verstehen, sondern er muB auch eine moglichst 
grundliche Kenntnis seiner Lebens= und seiner speziellen Arbeitss 
verhaltnisse haben. Aber der Lehrer muB wissen, wohin er will, er 
muB selbst einen festen Standpunkt, ein „Ordnungsideal" haben, 
und gerade der proletarische Horer verlangt im Grunde von 
dem Arzt eine feste Norm zu horen — im Gegensatz zu dem heute 
uberwiegenden sexual ethischen Subjektivismus in den burgerlichen 
Schichten. Fur den Relativismus des Lehrers hat er kein Vers 
standnis, wie er selbst geneigt ist, zu urteilen und Stellung zu 
nehmen.

Die meisten Horer der Kurse besitzen zwar eine gewisse 
Lebenserfahrung innerhalb ihrer eigenen begrenzten Sphare, aber 
keine Distanz zu sich selbst und keine Kritikfahigkeit gegenuber 
dem Geltungsbereich der eigenen Erfahrung. Sie sind daher geneigt, 
diese zu verabsolutieren. Es ist oft schwer diesem Verhalten 
gegenuber die Bedingtheit der individuellen Einzelerfahrung 
zu erweisen, und doch muB dies geschehen, wenn z. B. auf eine 
fruchtbare Art Fragen wie die der Volksseuchen oder des Alko= 
holismus oder Grenzfragen wie die des Unehelichenschutzes oder 
eines Bewahrungsgesetzes oder andere fur die Gesundheitslehre 
erhebliche Rechtsfragen besprochen werden sollen.

Leichter ist die Verstandigung, wenn der Arzt etwa bei 
der Besprechung der Geschlechtskrankheiten die zivilisatorischen 
Grundlagen dieser sozialen Schaden bespricht und gerade in diesem 
Zusammenhang, was unbedingt geschehen sollte, nun auch die 
Probleme der Lebensfuhrung, aber auch die der Vergnugungs=
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industrie, der Verbreitung von Schund und Schmutz, Fragen wie 
die von Kitsch und echter Kunst usw. anschneidet und Interesse 
fur sie und das Bedurfnis nach Spezialkursen uber sie zu wecken 
sucht.4

Fragt man, was bei einer derartigen Gesundheitslehre an der 
Volkshochschule herauskommen kann, so muft die Antwort lauten, 
daft man Erfolge in irgend einer Art nie handgreiflich aufzeigen 
kann. Aber wer Erfolge sehen will, muft nicht unbedingt an einer 
Volkshochschule arbeiten. Man wird sich darauf beschranken, 
sagen zu konnen, daft man auf diese Weise doch die Moglichkeit 
hat, dem Lebensgefuhl des einen oder anderen Horers einen 
Antrieb zu geben und daft man einer gesunderen und mensch= 
licheren als der ublichen Lebensfuhrung den Boden bereiten kann.

Hi1de Ad1e r.

Lehrgange fur Leibesubungen.

Es wurde zu weit fuhren, alle Arten der Leibesubungen hier 
aufzufuhren oder in eine Kritik der verschiedenen Gymnastik= 
systeme einzutreten, aber eine reinliche Scheidung konnen wir 
leicht und schnell machen, und die hilft uns schon sehr viel zum 
Verstandnis. Wir mussen grundsatzlich unterscheiden zwischen 
Berufssport und Liebhabersport.

Von Berufs wegen Sport treiben heiftt: sich dafur bezahlen 
lassen. Wenn also in Breslau ein Sechstagerennen stattfindet, so 
sind die Teilnehmer samtlich Berufssportler, d. h. sie werden 
dafur bezahlt wie jeder andere Angestellte, und jedes Sechstage= 
rennen wurde sehr langweilig sein und gar keine Sensation bieten, 
wenn nicht fur die Wertungen oder Spurts Pramien ausgesetzt 
wurden, die in Bargeld oder Geldeswert bestehen. Jetzt hat der 
Berufsfahrer Aussicht, seine Einnahmen zu erhohen, jetzt strengt 
er sich an, es kommt Leben in die Bude durch die wilde Jagd, das 
Publikum hat seine Sensation und der gluckliche Sieger seine 
Pramie und ein weniger Glucklicher wird mit gebrochenen Knochen 
von der Bahn getragen. Genau so ist es bei vielen Boxkampfen, 
die unentschieden ausgehen. Da ist alles vorher abgemacht. Die 
beiden Kampfer wissen genau, was sie bekommen, warum sollen 
sie sich da zu sehr anstrengen. Mitunter kommen dabei sogar so 
tolle Unregelmaftigkeiten vor, daft es selbst das Publikum merkt. 
Diese Berufssportler haben alle ihre Manager, die ihnen die Ab= 
schlusse tatigen, dafur muft das Publikum dann die hohen Ein= 
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trittspreise zahlen. Diese Leute machen also aus ihrem sportlichen 
Konnen einen Beruf, genau wie die Artisten, die im Variete auftreten.

Ganz scharf davon zu scheiden ist der Liebhabersport, der in 
seinen Reihen auch kein Mitglied duldet, das Berufssportler ist. 
Mit den Liebhabersportlern haben wir es hier in erster Linie zu 
tun. Sie haben alle ihren burgerlichen Beruf und treiben aus 
Neigung Leibesubungen, und jetzt ergeht nun der Ruf an alle, die 
das noch nicht tun, sie sollen es auch machen. 0 weh, denkt da 
mancher, wie soll ich das denn anstellen? Auf der Schule war 
ich ja immer vom Turnen befreit, oder: jetzt habe ich einen so 
starken Leib bekommen, ja ich habe uberhaupt keine Zeit fur 
solche Liebhabereien. Das sind so Ansichten. Aber uber An= 
sichten kann man bekanntlich streiten, und das sind ja doch die 
Teilnehmer der Volkshochschule gewohnt. Und daher wollen wir 
einer Anregung des Leiters der Volkshochschule folgend im nachsten 
Trimester einen Lehrgang uber Leibesubungen abhalten. Aber 
das alte Sprichwort, daB Probieren uber Studieren geht, soll auch 
hierbei zu seinem Rechte kommen, und so wollen wir die Theorie 
immer gleich mit der Praxis verbinden. Fur besorgte Gemuter 
sei hier gleich vorausgeschickt, daB wir nicht mit der Riesenwelle 
anfangen, auch wollen wir unserem Mitburger Kornig keine 
Konkurrenz machen. Als obersten und ersten Grundsatz wollen 
wir feststellen: Wir wollen fur jeden, der mitmacht, die Leibes= 
ubungen aussuchen, die fur ihn am geeignetsten sind. Wie das 
gemacht wird, hier zu erklaren, das wurde viel zu weit fuhren, das 
macht sich in der Praxis und in einem ganzen Lehrgang viel leichter. 
Wir wurden dabei auch des Sportarztes auf die Dauer nicht ent= 
behren konnen. Es_braucht auch keiner besorgt zu sein, daB er 
nun die Nacktkultur mitmachen muBte und dadurch mit seinen 
sittlichen Anschauungen in Konflikt kame. Das sind alles Fragen, 
uber die man sich in aller Ruhe aussprechen kann. Wie bei so 
vielen Dingen, die zum Schlagwort geworden sind, wird es auch 
hier kommen: sobald die Allgemeinheit der Menschen sich erst 
einmal ruhig und unter innerer personlicher Teilnahme mit den 
Dingen beschaftigt und in sachlicher Prufung dem Fur und Wider 
auf den Grund geht, verlieren diese Fragen sofort den Reiz, den 
das Schlagwort dadurch ausubt, daB es ein unbekanntes Zauber= 
wort ist, das die einen als Beschworungsformel benutzen, um die 
anderen in Angst zu versetzen oder zu argern. Wer sich also fur 
solche Fragen interessiert, der soll kunftig im Rahmen der Volks= 
hochschule und der mit ihr in Verbindung gebrachten anderen Kurse 
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fur Leibesubungen Gelegenheit finden, je nach seiner personlichen 
Veranlagung sich zu betatigen und sich ein eigenes Urteil zu bilden, 
und hoffentlich aus dieser Arbeit praktischen Gewinn fur das Leben 
ziehen. Es muB uns doch zu denken geben, wenn ein Schieds= 
gericht in einer Streitsache zwischen Arbeitgeber und Arbeit= 
nehmer neulich festgestellt hat, daB Leibesubungen heut zu den 
notwendigen Lebensbedingungen gehoren, genau so, wie Essen, 
Trinken, Schlafen und Erholung.

Nun zum SchluB noch eine kurze sachliche Bemerkung fur 
das Studium der Unterrichtsplane. Das Wort „Gymnastik" wird 
heut in der verschiedensten Weise angewendet, die Begriffe sind 
hier noch gehr im FluB, aber soviel steht doch wohl fest: es gibt 
Gymnastiksysteme, die die korperliche Bewegung benutzen als 
Ausdrucksmittel seelischer Vorgange oder kunstlerischer Leistungen. 
Dieses Endziel, einem Erlebnis Ausdruck zu verleihen, setzt nature 
lich eine gewisse korperliche Gewandtheit voraus, die durch ge= 
eignete Vorubungen erlernt werden soil. Leider bleiben aber die 
meisten Menschen in diesem Schulstadium stecken, weil sie inner® 
lich viel zu sehr verkummert sind, um von sich aus gestalten zu 
konnen; sie konnen nur angelernte Bewegungen nachmachen, und 
fur die Zuschauer sieht es immer holzern und unwahr aus, und 
die Teilnehmer an solchen Ubungen sind nicht befriedigt, ja viel= 
fach scheint es den Lehrern auch so zu gehen; wie sollte man 
es Sonst erklaren konnen, daB immer neue Absplitterungen ein® 
treten und sich neue Systeme bilden. Fur mich liegt hier ein tiefes 
Problem.

Auf der anderen Seite haben wir Systeme, die bewuBt dem 
Zweck dienen, den menschlichen Korper, der bei jedem von uns 
durch die einseitige Berufsarbeit in seiner Bewegungsfreiheit stark 
eingeschrankt ist, wieder elastisch zu machen. Das moderne Schon® 
heitsideal kennt nicht mehr den Athleten mit den dicken Muskel® 
paketen auf Armen und Beinen, Elastizitat und Schnellkraft der 
Muskeln sind heut das Ziel einer modernen Korperpflege, aber 
immer mit der Einschrankung, daB es auch heut noch viele Berufe 
gibt, die ohne diese gewaltigen Muskelmassen fur ihre schwere 
Arbeit nicht leistungsfahig sind. Also auch hier muB man sich 
ganz auf die Eigenart des Ubenden einstellen. Aber gerade diese 
Art von Gymnastik legt nun einen entscheidenden Wert darauf, 
die einseitige Inanspruchnahme gewisser Muskelgruppen durch 
eine kraftige Durcharbeitung des gesamten menschlichen Korpers 
auszugleichen und dadurch Einseitigkeiten, soweit das bei der 
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Eigenart jedes Menschen mdglich ist, entgegenzuarbeiten. Solche 
einseitige Inanspruchnahme gewisser Muskelgruppen finden wir 
nun aber nicht nur bei unseren Handarbeitern— bei denjenigen, 
die uberwiegend Kopfarbeiter sind, finden wir Muskelschwund 
und Fettansatz —, sondern auch viele Sportarten fuhren zu solchen 
Einseitigkeiten, die sogenannten Kanonen waren bisher in der 
Mehrzahl wohl nur einseitig ausgebildet, und erst durch wissen= 
schaftliche Forschungen ist man auf diesen Fehler aufmerksam 
geworden und nutzt auch hier mit Ausgleichsgymnastik.

Um den Lesern also eine kleine Hilfe in diesem verwirrenden 
Durcheinander zu geben, durfte es furs erste genugen, festzustellen, 
daft die zwei Arten von Gymnastik die zuerst beschriebene Aus= 
drucksgymnastik und die zu zweit beschriebene Zweckgymnastik 
sind. Aber auch mit dieser Feststellung sind wir noch ganz im 
Anfang. In ein tieferes Verstandnis all dieser Fragen kann nur 
der eindringen, der sich theoretisch und vor allem praktisch mit 
diesen Fragen beschaftigt. Diese wenigen Gedanken, die hier mit 
Rucksicht auf den beschrankten Raum ausgesprochen sind, sollen 
nur auf einzelne Fragen hinweisen. Eine erschopfende Behandlung 
auch nur einer einzigen wurde den Rahmen dieser Blatter weit 
uberschreiten, aber gerade darin liegt der beste Beweis, daB wir 
es hier nicht mit irgendwelchen abgeschlossenen Dingen zu tun 
haben, sondern daB wir hier an das schaffende und pulsende Leben 
selbst ruhren. Was fur eine schonere Aufgabe fur Volkshochschul= 
lehrgange konnte es geben, als jeden einzelnen zur praktischen 
Mitarbeit an diesen Fragen aufzurufen und ihm durch erste Ein= 
fuhrung in die theoretischen und praktischen Voraussetzungen fur 
diese Arbeit das Rustzeug zu vermitteln auf einem Gebiet, das 
fur den Ablauf des Einzellebens sowie den Verlauf unseres Volks= 
lebens von einer auBerordentlichen Wichtigkeit ist. Es handelt 
sich heut um nichts Geringeres, als durch gemeinsame Arbeit aller 
Volksglieder den Leibesubungen als einer Volksangelegenheit den 
Platz innerhalb des deutschen Kulturlebens anzuweisen, der ihnen 
vernunftigerweise zuerkannt werden muB- Hier helfen keine Be= 
stimmungen eines Gesetzgebers, sondern das ist eine Volkssache, 
die jeden einzelnen angeht, dem die Liebe zu seinem Volke, die 
Liebe zu seinem eigenen Fleisch und Blut im Herzen brennt. 
Mbchten_recht_viele an diesem Werke mithelfen.

Gunther Steinhauser.
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Kunst und Volksbildung.

(Hauptteil eines Vortrages auf der Hohenrodter
Tagung, Mai 19261)

Was bedeutet die Kunst in einem geordneten, gesunden Volks= 
leben? Das ist eine Frage, die in der Kunstdiskussion unserer 
Tage kaum vorkommt. Begreiflicherweise! Denn was sollte unsere 
Zeit darauf antworten, eine Zeit, die offenbar ein gesundes und 
geordnetes Volksleben nicht hat? Ist das Volksleben nicht in Ord= 
nung, so ist auch das Kunstleben nicht in Ordnung. Die Kunst 
sitzt dann irgendwo auf der Fehlhalde. Und gerade unserer Kunst 
kann man oft genug anmerken, daft sie nicht mehr weiB, wozu sie 
da ist. Umso notwendiger ist es, sich klar zu machen, daB die Kunst, 
wenn sie nicht eine wesentliche Aufgabe im Aufbau des Volks= 
lebens hat, wirklich nicht viel mehr ist als eine luxuriose, schon= 
geistige Spielerei und allenfalls ein Ventil fur die hochst person® 
lichen Schmerzen und Wonnen des Einzelnen.

Was bedeutet die Kunst in einem gesunden, geordneten 
Volksleben? Die Tatsache, daB die Kunst zu allen Zeiten aufs 
engste und innigste mit der Religion verbunden war (eine Ver= 
bindung, die erst das 19. Jahrhundert zu losen begann), gibt uns 
den ersten Wink zur Beantwortung dieser Frage. Die Kunst 
stammt ursprunglich aus dem Bezirk des Heiligen. Ihre Aufgabe 
war zu allen Zeiten dieselbe: Darstellung der letzten, tragenden 
Krafte des Volkslebens, der Kultur. Durchsticht man an irgend 
einer Stelle die mannigfachen Schichten und Ablagerungen der 
auBeren Kultur einer Zeit, so stóBt man, w>enn man tief genug 
bohrt, endlich auf festes Urgestein, auf ein Felsgeruste aus er= 
starrtem GlutfluB, das die Gestalt der daruberliegenden Landschafts= 
formen bestimmt und den Boden tragt, auf dem der Mensch sein 
Leben lebt. Nun ist es nicht notig, daB der Mensch wisse, was 
in geheimnisvoller Tiefe ihn tragt. Alles Begreifen und Betasten 
ist gefahrlich und hier vielleicht schon Krankheit und Verfall. 
Aber daB er im Sinnbild der Kunst jenes Geheimnisvolle sichtbar= 
unsichtbar anschaue, daB sr in der Stille, die jedes echte Kunst= 
werk verbreitet, seine Bestimmung, den Sinn seines Daseins immer 
wieder schauend ahne: das ist notig, damit ein gesundes, geordnetes 
Volksleben bestehe.

Wir konnen das Wesen jener tragenden Grundkrafte des Volks= 
lebens am besten unter der Polaritat Natur und Geist ver=

*) Vgl. Bericht Seite 3 ff. im laufenden Jahrgang dieser Blatter.
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stehen. Natur: das ist die unendliche, chaotische Fulle der Lebens= 
krafte, ungebandigt, rasend, garend, quellend, in ewiger Unruhe 
bewegt, sich verzehrend und wieder und wieder unerschopflich 
neu sich gebarend. Geist: das ist das ordnende, formende, ge= 
staltende Prinzip, das, was das Unendliche begrenzt, was dem 
Augenblick Dauer und dem ewigen Wechsel Sinn gibt. Im gluck= 
lichen, fruchtbaren Augenblick schlie^en sich beide Prinzipien, 
Natur und Geist, zur Einheit zusammen. Es entsteht eine Kristal= 
lisation: die Idee. Und nun ist Kultur, Volksleben moglich. 
Diesen ProzeB wiederholt die Kunst spielend und zugleich doch 
mit tiefstem Ernst. Formen, Farben, Tone sind nichts anderes 
als Symbole der Lebens= und Naturkrafte. Der Kunstler, indem 
er aus dem Geiste der Zeit heraus ordnet, betont, auswahlt, organisiert, 
verwandelt Naturform in Gestalt und schafft im Kunstwerk das 
Symbol der Idee. Und wie die Idee allgegenwartig, in allem lebendig 
ist, was der Mensch denkt und tut und schafft, so entsteht in der 
Kunst: Stil. In allem, was geschaffen wird, manifestiert sich der 
Geist der Zeit, und ein Abglanz der Idee liegt noch auf dem kleinsten, 
unbedeutendsten Gebrauchsgegenstand. So ist die Kunst das 
getreue Spiegelbild aller Kultur, alles geordneten Volkslebens. 
Wo eine neue Kristallisation sich vollzieht, da erscheint eine neue 
Kunst. Und wo eine Kultur abgelaufen ist, wo der Prożek der Kristals 
lisation gleichsam zurucklauft, weil der erstarrte Rohstoff der Natur 
wieder glutflussig wird und die Form sprengt, da zerfallen die Formen 
der Kunst oder sie werden umgedeutet. Es kann also keine Kultur 
oder, was dasselbe ist, kein geordnetes Volksleben geben ohne 
Kunst. Und wo noch Kunst ist, sie mag sein, wie sie will, da kann 
die idealbildende, kulturbildende, volkbildende Kraft nicht ganz 
erschopft sein.

Ein Beispiel! Die erste Halfte des Mittelalters laBt uberall 
das Vorhandensein einer Kristallisation spuren. Diese Zeit steht 
unter der Herrschaft einer ausgepragten Idee, die wir heut einiger= 
maBen in Worte fassen, aber lebendig eben nur in ihrer Kunst 
anschauen konnen. Es ist die Idee der Erneuerung des romischen 
Weltreichs in der Form eines germanisch=christlichen Gottesstaats. 
Versuch einer merkwurdigen Synthese des heidnischen und christ= 
lichen Elements in der deutschen Seele. Streben nach einem Gleich= 
gewicht zwischen Natur und Geist. Daher Verbindung eines weltlich 
ritterlichen und asketisch=monchischen Ethos, Verbindung von 
Weltstandigkeit und Jenseitsglauben. In allem, was wir in der 
Kunst „romanisch" nennen, lebt diese Idee, in dem feierlichen 
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Massenrhythmus der Dome und Burgen, in dem tragischen Ernst 
und der kraftvollen, stolzen Leiblichkeit der Gestalten der Plastik, 
in der Malerei, in jedem Ornament, in jeder einzelnen Teilform. 
Und wie nun mit dem Untergang der Hohenstaufen diese Idee 
zerbricht, eine neue Kristallisation einsetzt, da vollzieht sich in 
unglaublich kurzer Zeit in der Kunst ein so radikaler Stilwandel, 
wie er nie vorher und nachher in der Geschichte erlebt wurde. 
Nun kommt eine neue Idee zur Herrschaft. Kein Ausgleich mehr 
zwischen Natur und Geist, zwisch^n Diesseits= und Jenseits= 
forderungen: der Geist soil herrschen und soll die Natur ganz 
durchdringen und sich anbilden. Ewigkeit soll wirklich ins Leben 
hereintreten und den Menschen von allem Diesseitigen befreien. 
Was wir Gotik nennen, ist nichts anderes als der kunstlerisch 
symbolische Ausdruck fur diese Idee. Und wieder entsteht vom 
Dom bis hinunter zum kleinsten Gebrauchsgegenstand eine ein= 
heitlich gepragte Formenwelt, die in tausendfacher Brechung und 
Spiegelung dieselbe Idee verkundet und bis in die letzte Hutte 
hineintragt....

Wie steht es nun mit der Kunst der Gegenwart? Soviet laftt 
sich ohne weiteres sagen: wo in dem wirtschaftlichen, sozialen 
Leben, dem Rechtsleben, dem Leben der Wissenschaft, wo in alien 
Lebensbezirken eine so tiefe Unordnung ist wie heute, da kann es 
auch mit der Kunst nicht in Ordnung sein. So unterscheidet 
sich denn auch unser Kunstleben in entscheidenden Punkten 
wesentlich vom Kunstleben anderer, gesunderer Zeiten.

Zum ersten: Die Kunst ist Sache einer dunnen Schicht von 
Gebildeten geworden. Das Volk, was man so das Volk nennt, hat 
so gut wie keinen Anteil daran. Auch der Kunstler, der aus dem 
Volk herauswachst, tritt in die Schicht der Gebildeten ein und 
entfremdet sich mit seiner Kunst dem Volk. Was zu jedem gesunden 
Volksleben gehort: daft jeder, auch der Geringste, schaffend, 
nachschaffend, genieftend am Kunstleben teilnehme, wenn auch 
nur in dunkler Ahnung, davon ist heute keine Rede.

Eine zweite auffallende Tatsache ist, daft die Kunst fast ganz 
Privatsache des Einzelnen, des Schaffenden und des Nachschaffen= 
den geworden ist. Sie hat die Beziehung zu den reprasentativen 
Lebensmachten, zu Kirche und Staat, verloren. Oder umgekehrt: 
die reprasentativen Lebensmachte haben die Beziehung zur Kunst 
verloren, was eben besagt, daft sie in keiner lebendigen Beziehung 
mehr zu den tragenden Grundkraften des Lebens stehen, oder 
mit anderen Worten, daft sie keine Idee mehr vertreten.
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Und drittens: unsere Kunst hat, so scheint es, keinen Stil. 
Der Stil ist die Handschrift einer Zeit. Unser Stil ist: daft kein 
Stil, keine einheitliche Handschrift, da ist. Eine rasende personliche 
Geltungssucht, eine hemmungslose subjektive Willkur tobt sich in 
unserer Kunst aus. Der Einzelne hat wohl etwas zu sagen, aber was 
der Chor der Einzelnen sagt, scheint nur ein wustes Durcheinander.

Dies alles bedeutet nun offenbar, da^ wir in einer Uebergangs= 
periode uns befinden, in einer Zeit sich auflosender oder eben sich 
wieder anbahnender Kristallisation. Eine spatere Zeit wird aus 
groBerem Abstand deutlicher sehen, wo wir heute stehen, als wir 
es vermogen. Es konnte wohl sein, daB wir einer neuen Kristalli= 
sation naher sind, als wir glauben. Schon heute lost sich dem scharfen 
Auge die anscheinende Stillosigkeit in zwei verschiedene Stil= 
richtungen auf. Zwei Grundrichtungen heben sich aus dem Wirr= 
warr unseres Kunstlebens heraus.

Da ist einmal eine weiblich=naturhafte, primitivistische Rich= 
tung. Eine Neigung, der Natur sich hinzugeben, schlicht und 
urtumlich aus der warmen Hand herauszubilden. Eine kindliche, 
leider auch oft nur affektiert kindliche Haltung, die wieder uber= 
all Wunder und Geheimnis sieht. Am deutlichsten tritt diese 
Richtung in der Plastik und in der Keramik hervor.

Eine zweite Richtung ist mehr mannlich=geistig. Streng 
rational, kuhl, sachlich, technisch. Sie zeigt sich besonders in der 
Architektur und in der Mobelkunst, wahrend in der Malerei beide 
Richtungen in Konkurrenz liegen. Diese rationale, zweckhafte 
Kunst hat sicherlich Wurzel in unserer Zeit. Sie ist aufs starkste 
beeinfluBt von der neuen Lebensmacht, der Technik. Rational 
ist sie naturlich nur in ihrem bewuBten Wollen. Im UnbewuBten 
dieser Kunst lebt ein Irrationales: jener, man darf schon sagen, 
wahnsinnige Expansionstrieb unserer Zeit, ihre rasende Dynamik, 
ihr unersattlicher Wille zur Macht uber die Naturkrafte. Kuhl 
und hart ist diese Kunst; es fehlt ihr das Kindliche, Spielerische; 
aber sie ist ehrlich. In den beiden Richtungen haben wir im Grund 
den Pendelschlag „klassisch und romantisch", der durch unsere 
ganze Geschichte hindurchgeht. Aber nun ist der Pendelschlag 
ganz kurz geworden: beides steht nebeneinander. Wird die neue 
Kristallisation eine neue Synthese der beiden Richtungen bringen? 
Viele Zeichen deuten darauf hin. Vielleicht darf die „neue 
Sachlichkeit" in diesem Sinne gedeutet werden.

Zur Kunst unserer Zeit gehort nun aber nicht nur das, was 
sie selbst hervorbringt. Es gehort alles dazu, was andere Zeiten



und Volker hervorgebracht haben. Keine Zeit hat je ein so tiefes, 
leidenschaftliches Bedurfnis gehabt, „die Kunst" als Welt= 
erscheinung bis ins Kleinste und Einzelste kennen zu lernen. Und 
naturlich flieften nun die verschiedensten Krafte und Elemente 
aus der Kunst fremder Volker und fremder Zeiten in unsere Kunst 
hinein. Was bedeutet diese Erscheinung? Daft keine herrschende 
Idee da ist, daft die kunstlerische Kraft stockt, daft die Wissenschaft 
uber die Kunst siegt? Sicherlich ! Und doch: konnen wir diese Era 
scheinung ablehnen? Hat einer den Mut zu sagen: es sollte nicht so 
sein? Liegt nicht hier eine Aufgabe vor, die wir erledigen mussen, 
vielleicht gerade damit eine neue Kristallisation moglich ist?

Was hat nun unsere „Volksbildung", und wie hat sie es mit 
Kunst zu tun?

Wenn die kunstlerische Kraft nichts anderes ist als eine Aeufte= 
rung der einen groften Grundkraft des Lebens, die wir als ideal= 
bildende, kulturbildende, volkbildende Kraft erkannt haben, so 
kann Kunsterziehung keine andere Aufgabe haben, als die kunst= 
lerische Kraft in unserem Volk zu wecken, zu losen, zu entwickeln, 
weil eben damit die idealbildende, kulturbildende, volkbildende 
Kraft entwickelt wird. Und das geschieht nicht durch Erklarung 
von Kunstwerken und nicht durch kunstgeschichtliche Betrach= 
tungen, sondern durch kunstlerische Selbsttatigkeit.

Es ist tausendmal wichtiger, daft einer ein kleines Blatt zeichnet, 
in dem bei aller Unvollkommenheit kunstlerisches Leben ist, 
als daft’er von Michelangelo und seinen Werken etwas erfahrt. 
Kunstgeschichte. fuhrt nicht zur Kunst, so wenig wie Geschichte 
zur^Politik oder Psychologie zur Menschenkenntnis. Aber wer 
schon Kunst im Leibe hat, dem kann auch Kunstgeschichte etwas 
sein. Wissenschaft kommt immer hinterher. 
Sie ist abgeleitet, ist Luxus, Verfeinerung, Differenzierung; Kunst 
ist ursprunglich, ist Lebensbrot. Nur auf die Entfaltung der inneren 
Krafte darf es der Kunsterziehung ankommen. Die Erfahrungen, 
die wir mit Kindern gemacht haben, zeigen, daft die kunstlerischen 
Krafte in jedem Menschen wieder neu geboren werden. Sie werden 
nur durch unseren wahnsinnigen Schulbetrieb und durch die ganze 
unkunstlerische Erscheinung unseres Lebens verschuttet. Gelingt 
es, ein Kind innerlich so zu befreien, daft es aus seinem eigenen 
Rhythmus heraus lebt, so bringt es gleich etwas Kunstlerisches 
hervor, auch im unbeholfensten Versuch. Was beim Kind gelingt, 
ist auch beim Erwachsenen noch moglich, wenngleich es hier, 
besonders bei den Mannern, nicht leicht ist. Hier hat die Volks= 
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bildung, und insbesondere die Volkshochschule, eine schone und 
groBe Aufgabe. Es gilt, auf jede mogliche Weise und auf allen Ge= 
bieten zum kunstlerischen Schaffen anzuregen. Wir. brauchen 
einen Zeichen= und Malunterricht in freier Bildgeśtaltung, in dem 
die Hauptaufgabe des Lehrers ist, Verkrampfung zu losen und Hem= 
mungen żu beseitigen, so daB die Menschen aus sich her ausgehen 
und den lang gefesselten, eingekerkerten Urkraften Macht ein= 
raumen und sich vertrauend ihnen hingeben. Wir brauchen aber 
auch Zeichenstunden, die sich dem Naturstudium widmen, einem 
strengen, in die GesetzmaBigkeit des Naturorganismus tief ein= 
dringenden Studium, das doch nie zum bloBen Abzeichnen werden 
darf, sondern immer aus dem eigenen, lebendigen, rhythmischen 
Gefuhl heraus den Rhythmus der Natur erfuhlen und ausdrucken 
muB. Wir mussen ferner das Modellieren und Formen pflegen und 
jede Art einfacher Werkkunst.

Wir mussen dramatische Spielgruppen einrichten und der an= 
geborenen Lust des Menschen an spielender Verwandlung seiner 
selbst wieder zu ihrem Recht yerhelfen: so wird das Dramatische 
als Urerscheinung und die magische Kraft des Worts, das sich 
im Spielenden plotzlich geheimnisvoll eigenlebig zu regen beginnt, 
wieder unmittelbar erlebt. In ahnlicher Richtung konnen Lese= 
und Vortragsabende wirken.

Dazu die Musik! Sie steht ja der deutschen Seele besonders 
nahe. Und so sind wohl uberall, in allen Volkshochschulen, schon 
Sings und Spielgruppen am Werk, die im richtigen Geist arbeiten ... 
In der Dichtung und in der Musik uberwiegt naturgemaB zunachst 
die Reproduktion. Es erhebt sich also die Frage, w e1che Dichtung, 
we1cheMusik gewahlt werden soll. Da muB der Instinkt uns 
leiten. Wir mussen spuren, wo das uns Verwandte liegt, wo die 
leise in uns sich ruhrende, idealbildende Kraft Stutze und Anhalt 
findet. DaB es in der Musik die Alten vor Bach sind, und von den 
Modernen etwa die Richtung Halm, die man vielleicht der neuen 
Sachlichkeit zurechnen darf: das steht langst fest. Wer es in 
der Dichtung sein soll, ist weniger klar. Die Hans=Sachs=Spiele 
und die Mysterienspiele genugen doch auf die Dauer nicht, sind 
nur Ersatz. Aber ist nicht uberhaupt die ganze Reproduktion nur 
Ersatz? MuBten wir nicht auch in der Dichtung und Musik zur 
Produktion ubergehen? Schon zeigt Fritz Rahn in den Gedichten 
seiner Buben1, daB die Kinder ebenso ursprunglich und lebensvoll

1) Fritz Rahn, Gedichte^ meiner Buben. Verlag Silberburg, 
Stuttgart; 1926.
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dichten, wie sie zeichnen und malen. Und bald werden diejenigen 
kommen, die uns in der Musik einen neuen, unakademischen 
Weg zur freien, spielenden Produktion zeigen.

DaB jeder etwas Eigenes und Lebendiges schafft, und wenn 
es auch nur ein Kleines ist, das keinen dauernden Wert hat: darauf 
kommt es an. Dann wird auch einmal der GroBe erscheinen, der 
alles zusammenfaBt, was die anderen machen wollten, der wieder 
Exponent seiner Zeit, Trager und Gestalter einer Idee ist, die in 
allen lebt.

Aber soll nun die Erklarung des Kunstwerks und die Kunst=, 
Literature und Musikgeschichte ganz ausgeschaltet werden?

Nein! Sie hat ihre Aufgabe; aber nicht die Aufgabe der 
Kunsterziehung: damit hat sie nur mittelbar zu tun. Sie ist 
Wissenschaft: Geschichte, Aesthetik, Kulturphilosophie. Sie ist 
nicht erstlich lebensnotwendig, aber doch unentbehrlich. Denn 
das ist einmal unser Schicksal: keine Kultur ist mehr moglich, 
die nicht die wissenschaftliche Erkenntnis als lebendige Kraft in 
sich aufnimmt.

Aber ist denn uberhaupt noch Kultur moglich? Sind wir 
nicht mude, ausgebrannt, senil? Sind wir nicht dazu verurteilt, 
bloB noch Zivilisation zu machen? Daruber gibt es keine Dis= 
kussion, da steht Glaube gegen Glaube, oder vielmehr gegen Un= 
glaube. Wir glauben an eine neue Kultur trotz allen Kulturpessi= 
misten: wie konnten wir sonst Volksbildung treiben? Wir glauben, 
daB die idealbildende, kulturbildende, volkbildende Kraft nicht 
erschopft ist, daB sie uberhaupt nicht zu erschopfen ist, solange 
das Leben gluht. Wir wissen, daB es Zeiten gibt, in denen sie 
verschuttet ist, wie ein Quell durch einen Bergsturz ver= 
schuttet werden kann. Aber wir wissen auch, daB der Quell durch 
allen Schutt und durch alles Geroll hindurch schlieBlich seinen 
Weg findet und in freiem, kuhnem Sturz hervorbricht. Schutt 
abtragen aber, Luft und freie Bahn schaffen: das ist die Aufgabe 
der Volksbildung.j

5 Wolfgang Pfleiderer.

Die Lowenberger Freizeit der Breslauer Volkss 

hochschule vom 1. bis 12. September 1926.

Als wir am Mittag jenes sonnigen Spatsommertages mit der 
Fulle unserer Koffer, die uns schon auf der Bahnfahrt den Vergleich 
mit einer reisenden Schauspielertruppe auftauchen lieB, vor dem 
schdnen Boberhause der Schlesischen Jungmannschaft in
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L6wenberg standen, wu^ten wir noch nicht, da^ uns dieses Haus 
in den kommenden Tagen eine wirkliche Heimat bedeuten wurde. 
Aber schon am Nachmittage dieses ersten Septembers haben wir 
etwas von dem Geiste des Heims und seiner schonen Atmosphare 
gespurt. Wir fanden in ihm nicht blo6 eine warme Gastlichkeit, 
mit der seine Leiter uns bewirteten, sondern auch eine Fulle von 
Anregungen, die die Gemeinschaft in unserem Kreise gefordert 
haben. Unsre geistige Zusammenarbeit wurde durch Sport und 
Musik, die Herr Studienrat Seeliger und Herr Klose bei 
uns leiteten, schon erganzt. Auch der weniger Musikfreudige 
empfand die gemeinschaftsbildende Kraft in der Einubung von 
Kanon=Gesang, und viele der einfachen alten Melodien klangen 
vom fruhen Morgen bis zum spaten Abend durch das Boberhaus. 
Die Stadt Lowenberg selber und die reizvolle Umgebung der 
Bober=Katzbachberge lernten wir in verschiedenen Fuhrungen und 
Ausflugen kennen. An der Mauer=Talsperre von Lahn wurde auf 
dem zum See gestauten Bober eine Kahnfahrt unternommen, oft 
wanderten wir durch die bunten Walder und die fruchtebeladenen 
Alleen des Fruhherbstes, verbrachten einmal einen ganzen Nach= 
mittag auf einem Lagerplatze im Freien mit Spielen, Gesang und 
Arbeitsgemeinschaft. Abends fuhren wir dann in klarer Mondnacht 
auf Kahnen mit farbigen Lampions den stillen FluB zuruck. Am 
Ende der Freizeit feierten wir einen Abschiedsabend, zu dem ein 
kleines Festspiel gedichtet worden war, und an dem wir auch sonst 
alle unsere „Kunste" noch einmal uns selbst zu seiner Verschonerung 
darboten.

Der Tag wurde gewohnlich schon mit Luftbadern begonnen, 
auch von den Duschen des Boberhauses wurde reichlicher Gebrauch 
gemacht. Die Arbeit wurde mit der freizeitlichen Erholung moglichst 
organisch verknupft, Vortrage wurden in Wanderungen eingeschoben, 
nur sehr selten haben wir die Goetheschen Dichtungen im Zimmer 
miteinander gelesen, meist waren wir bei Lekture und Rundge« 
sprachen im Garten des Hauses oder im Walde. Ein ungetrubter 
Himmel — wir hatten einen einzigen Regentag — entschadigte in 
diesem Spatsommer fur die zahllosen Regentage von Mai—Juli.

Der Kursus der Freizeit sollte einen Querschnitt durch Goethes 
Lebenswerk legen und mit den gro^ten seiner Dichtungen bekannt 
machen. Hierzu wurden die Methoden des Vortrags, des Rund= 
gesprachs und der Vorlesung von Dichtungen kombiniert. Die 
einzelnen Vortrage behandelten den jungen Goethe, Goethe im 
ersten Weimarer Jahrzehnt, die Bedeutung der italienischen Reise
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(hier wurde unsete Arbeit sehr erfreulich durch einen Lichtbilder= 
vortrag von Herrn Seeliger uber deutsche Gotik und italienische 
Renaissance in Beziehung auf Goethe erganzt), Goethes Freund= 
schaft mit Schiller, den alten Goethe. An die meisten dieser Vor= 
trage schlossen sich Besprechungen im Charakter einer Arbeits= 
gemeinschaft. Vorgelesen wurden: grofie Teile des Werther, 
Faust 1. Teil, Iphigenie, Hermann und Dorothea, ausgewahlte 
Goethesche Lyrik, Faust 2. Teil, 5. Akt. Ein besonderes Rundą 
gesprach wurde gewunscht und mit grofier Intensitat gefuhrt im 
Anschlufi an Fausts Religionsbekenntnis im ersten Teil. So war 
uns die Lowenberger Zeit eine harmonische Durchdringung von 
geistiger Arbeit und ferienhafter Erholung. Beides aber konnte 
nur aus der regen Selbsttatigkeit aller Beteiligten emporwachsen.

Siegfried Marck.

Die Entwicklung der Breslauer Volkshochschule.

(Fortsetzung und Schluj) des Berichtes auf Seite 65—67.)

Dem Lehrplanausschu.fi gehoren folgende Mitglieder 
des Verwaltungsausschusses an: Studienrat Professor Hermann 
Hoffmann, Krankenkassenangestellter Karl Koglsperger jun., Geh. 
Reg.=Rat Universitatsprofessor Dr. Eugen Kuhnemann, Stadtrat 
Georg Landsberg, Leiter der Volkshochschule Dr. Alfred Mann 
als Vorsitzender dieses Ausschusses, Posthelfer Paul Pfutzner, 
Universitatsprofessor Dr. Eugen Rosenstock, Geschaftsfuhrer Max 
Ruffert, Oberstudiendirektor Walther Vogt, sowie als besondere 
Vertreter des Lehrkórpers: Studienrat Dr. Rudolph Herzog, Ober= 
schullehrer Paul Mittmann, Studienrat Kathe Szyskowitz.

Der Lehrplanausschufi hielt in jedem der beiden Halbjahre je 
eine Sitzung ab. Er hatte in der Zeit seines Bestehens (seit Januar 
1921) bisher im ganzen 20 Sitzungen.

Der Lehrkorper versammelte sich in jedem der 3 Tri= 
mester zu je einer allgemeinen Lehrerberatung. 
Dabei sprachen Dr. Waldemar v. Grumbkow uber: „Haben wir 
in Breslau uberhaupt schon eine Volkshochschule? Zugleich ein 
Bericht uber den 19. staatlichen Lehrgang fur Volksbildner", 
Dr. Anton Heinen (aus Munchen=Gladbach) uber: „Die Be= 
deutung der geistigen Polarkrafte fur die Volksbildungsarbeit" und 
Chefredakteur Immanuel Birnbaum uber: „Die Behandlung poli= 
tischer Themen in der Volkshochschule". Der Lehrkorper hat 
bisher im ganzen 24 allgemeine Lehrerberatungen abgehalten. 
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Ueberdies fanden des ofteren Sonderberatungen in kleineren 
Kreisen beim Leiter der Volkshochschule statt.

Sehr fruchtbar im Sinne der intensiven Volksbildung („neue 
Richtung") erwiesen sich auch fur unsere Volkshochschule die 
Auswirkungen des 19. staatlichen Lehrganges fur 
Vo1ksbi1dner in Schreiberhau (Herbst 1925), an dem auBer 
dem Leiter der Volkshochschule noch 3 andere Lehrer unserer 
Volkshochschule teilnahmen. Berichte uber diesen Lehrgang 
finden sich Seite 70 ff. und Seite 76 ff. des 4. Jahrganges dieser 
Blatter. Ein Vortrag, den der Leiter der Volkshochschule auf 
dieser Tagung uber: „Forderungen des ,Volksdenkens' an den 
Volkshochschulunterricht" hielt, ist auf Seite 128 ff. des vorigen 
Jahrganges dieser Blatter abgedruckt.

Ein Kreis von Volkshochschullehrern hat sich zur noch inten= 
siveren Durchdenkung der Volkshochschulprobleme zu einer be= 
sonderen L ehre r a r be it s g e m ei n s ch a f t zusammen= 
gefunden. AuBer kleineren Besprechungen fanden bisher 2 Sitzungen 
statt, in denen Professor Dr. Eugen Rosenstock uber: „Die Sprache 
der Wissenschaft" und Professor Dr. Siegfried March uber: „Wissen= 
schaftliches Denken, Sprachdenken und Volksdenken" sprachen.

Der Leiter der Volkshochschule weilte im Fruhherbst 1925 
eine Woche im Volkshochschulheim DreiBigacker 1 und nahm vor 
Pfingsten 1926 an der Hohenrodter Tagung teil (uber die ein Bericht 
auf Seite 3 ff. des vorliegenden Jahrganges unserer Blatter erschien.)

Der 0bmanner ausSchuBhielt in jedem der drei Tri= 
mester je eine Sitzung ab und hat demnach in den ersten sieben 
Jahren 27 mal getagt.

Im Unterricht der Breslauer Volkshochschule waren wahrend 
der Berichtszeit folgende wesentliche Abweichungen 
von den gedruckten Planen zu verzeichnen: XIII. Halb= 
jahr, erste Halfte: Lehrgang 31 wegen Verhinderung der Lehrerin 
ausgefallen; Lehrgang 35 wegen zu geringer Beteiligung aus= 
gefallen; Lehrgang 40 und 54 desgleichen; zu Lehrgang 57/58 
muBte noch ein dritter Parallellehrgang (bei Lehrerin Erna Seifert) 
eingerichtet werden. XIII. Halbjahr, zweite Halfte: Lehrgang 10 
nach dem plotzlichen Tode der Lehrerin von der dritten Sitzung 
an bei Dr. Alfred Mann; Lehrgang 11 wegen zu geringer Beteili= 
gung ausgefallen; desgleichen die Lehrgange 31, 35, 36, 45, 54, 58, 
67 und 68; neu hinzu kamen ein Rechtschreibungslehrgang fur

1) Vgl. den Aufsatz uber Dreigigadter Seite 44 ff. im laufenden Jahr= 
gang dieser Blatter.
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Postbeamte (bei Oberschullehrer Paul Mittmann) und zwei Gym= 
nastiklehrgange fur die Sozialistische Arbeiterjugend (bei Gyms 
nastiklehrerin Toni Homagk). XIV. Halbjahr: Lehrgang 11 wegen 
zu geringer Beteiligung ausgefallen; desgleichen Lehrgang 15, 41, 
43, 56; die Lehrgange 28, 51 und 52 mu^ten wegen Behinderung 
der Lehrkrafte abgesagt werden; hinzu kamen ein Rechtschreibungss 
lehrgang fur Postbeamte (bei Oberschullehrer Paul Mittmann) und 
zwei Gymnastiklehrgange fur die Sozialistische Arbeiterjugend (bei 
Gymnastiklehrerin Toni Homagk).

Folgende besondere Veransta1tungen der 
Volkshochschule — abgesehen von in den Unterrichtsplanen 
bereits angezeigten — fanden statt1: Am 15. Dezember 1925 
ein Theaters und Musikabend (zum Besten des neuen Volkshoch= 
schulheims), veranstaltet von den Arbeitsgemeinschaften Marck; 
am 27. Januar 1926 ein Vortrag von Geh. Reg.=Rat Professor Dr. 
Eugen Kuhnemann uber: „Leo Tolstoj" (gleichfalls zum Besten 
des neuen Volkshochschulheims); am 21. Februar 1926 ein Fausts 
abend, veranstaltet von den Arbeitsgemeinschaften Szyskowitz (zu 
demselben Zweck); am 14. Marz 1926 ein Vortragsabend, ver« 
anstaltet vom Lehrer der Volkshochschule Dramaturg Otto Suchland 
und der Pianistin Toni SuchlandsPick. Die katastrophalen Uns 
wetter, die im Sommer auch uber Schlesien niedergingen, nahmen 
uns in diesem Jahr erstmalig die Moglichkeit, eine Sonnwendfeier 
abzuhalten (die bereits gut vorbereitet war).

1) Man verg’.eiche auch die letzten Seiten der Unterrichtsplane!

EinzelneLehrgange hielten ihre besonderen Feiern 
und Zus a m m e n ku n f t e ab. Verschiedene Wandergruppen 
gingen fast alle Sonntage (des ofteren auch mit ihren Lehrern) auf 
Fahrt; wahrend der Feiertage unternahmen sie auch mehrtagige 
Wanderungen.

Der gunstige Verlauf def vorjahrigen Freizeit im Heim= 
garten (vgl. die Beitrage auf Seite 16 ff. und Seite 22 ff. im vorigen 
Jahrgang dieser Blatter) ermutigte uns dazu, diesen Versuch 
im Berichtsjahr erweitert zu wiederholen. Vom 23. Mai bis 
6. Juni veranstalteten wir wiederum eine Freizeit im Heimgarten; 
an ihr nahmen unter Fuhrung des Leiters der Volkshochschule 
Dr. Alfred Mann 23 Volkshochschuler beiderlei Geschlechts und 
verschiedensten Alters teil; der Plan findet sich auf Seite 123/124 
des vorigen Jahrganges dieser Blatter. Eine zweite Freizeit findet 
vom 1. bis 12. September mit 16 Volkshochschulern im Grenz= 
schulheim Lowenberg i. Schles. statt; Leiter ist der Lehrer der 
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Volkshochschule Professor Dr. Siegfried Marck; der Plan findet 
sich auf Seite 63/64 des laufenden Jahrganges dieser Blatter1. Den 
Volkshochschulern wird die Teilnahme an diesen Freizeiten finan= 
ziell dadurch ermoglicht, daft die Volkshochschule mehr als die 
Halfte der Kosten tragt.

3 Volkshochschuler sandten wir auf Kosten der Volkshochschule 
zu einer vom Grenzschulheim Lowenberg selbst veranstalteten 
Freizeit vom 6. bis 31. Juli 1926.

Auf dem Burgerwerder wurde eine dem Fiskus gehorige 
Baracke gemietet und mit zwei Raumen zu einem kleinen schonen 
Vo1kshochschu1heim ausgebaut. Der Plan dazu ent= 
stammte der Schulerschaft selbst, die auch Ausbau und Ausstattung 
des Heimes im wesentlichen allein leitete und die nicht unbetracht= 
lichen Kosten (unterstutzt vom Lehrkorper) dafur aufbrachte. 
Gerade als das Heim fertig geworden war, brach in der zehnten 
Abendstunde des 17. Dezember 1925 infolge unglucklicher Zufalle 
ein Brand aus, der das Dach zum Teil vernichtete und die Innen= 
einrichtung verdarb. Glucklicherweise war der Schaden bereits 
durch Feuerversicherung gedeckt. Sofort gingen wir an den Neu= 
aufbau. Und so konnte die feierliche Einweihung am Sonntag, 
14. Februar, vormittags 11 Uhr, erfolgen. Eingeleitet und be= 
schlossen wurde die Feier durch Gesange eines Quartetts des 
Gesangvereins Breslauer Lehrer unter Leitung seines ersten Lieder= 
meisters, des Lehrers der Volkshochschule Oberschullehrer Max 
Krause. Der Lehrer der Volkshochschule Dr. Waldemar v. Grumb= 
kow sprach einen von ihm gedichteten Vorspruch (abgedruckt auf 
Seite 125/126 des vorigen Jahrgangs dieser Blatter). Ansprachen 
hielten: fur den ArbeitsausschuB Volkshochschulerin Frida Gocksch, 
fur die Volkshochschule der Leiter Dr. Alfred Mann, fur den Ver= 
waltungsausschuB und die Stadt Stadtschulrat Dr. Lauterbach und 
fur die Volkshochschulstelle an der Universitat Professor Dr. Eugen 
Rosenstock. Seitdem ist das Heim zu Zusammenkunften, Lese= 
abenden und dgl. sowie von einzelnen Volkshochschulern als 
Studierraum viel benutzt worden.

Eine Heim= Bucherei ist im Werden. Sie umfaBt jetzt 
schon fast 100 Bande an wissenschaftlichen Werken und schoner 
Literatur.

Die Heimordnung ist auf Seite 155/156 des vorigen Jahrganges 
dieser Blatter veroffentlicht. Hingewiesen sei auch auf den Beitrag: 
„Unser Heim" (Seite 126 ff. des vorigen Jahrganges dieser Blatter)

*) Vgl. den voranstehenden Bericht daruber.
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von Volkshochschulerin Elise WeiB, die sich um den Ausbau des 
Heims besondere Verdienste erworben hat.

(Abgeschlossen: 17; Juli 1926.) Alfred Mann.

Budibesprechungen,

Neuere Bticher zar Jugendbewegung.
Karl Korn, Die Arheiter jugendbewegung. Einfuhrung 

in ihre Geschichte. III. Teil. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin; 1924. 
135 Seiten. 0,75 M.

Volk von morgen. Der Hamburger Reichsjugendtag der 
deutschen Arbeiterjugend, von ihr selbst geschildert. Arbeiter= 
jugend-Verlag, Berlin; 1925. 95 Seiter. 2,— M.

Wilhelm Stahlin, Schicksal und Sinn der deutschen 
Jugend. Treue-Verlag, Wulfingerode-Sollstedt; 1926. 168 Seiten. 
3—M.

Theo Herrle, Die deutsche Jugendbewegung in ihren 
kulturellen Zusammenhangen. Verlag Friedrich An
dreas Perthes, Gotha-Stuttgart; 1924. 3., umgearbeitete Auflage. 
139 Seiten. 3,— M.

Elisabeth Busse-Wilson, Stufen der Jugendbewegung. Ein 
Abschnitt aus der ungeschriebenen Geschichte Deutschlands. Verlag 
Eugen Diederichs, Jena; 1925. 146 Seiten. 4,— M.; geb. 5,50 M.

Im zweiten Jahrgang unserer Blatter hatten wir Heft 11 ganz der 
Jugendbewegung gewidmet und dabei auch eine Reihe von Buchern uber 
die Jugendbewegung besprochen. Diese Besprechungen setzen wir nun 
hier fort.

Unter den damals besprochenen Buchern befanden sich auch die 
beiden ersten Teile der oben genannten Schrift von Karl Korn. Inzwischen 
ist der dritte Teil erschienen, dessen Inhalt im folgenden skizziert werde.

Hatte die deutsche Arbeiter jugendbewegung den Schlag des (in der 
ersten Besprechung erwahnten) Reichsvereinsgesetzes vom 
April 1908 deswegen parieren konnen, weil sie rechtzeitig dagegen zu rusten 
vermochte, so „traf die Katastrophe, die der Weltkrieg fur die freie 
Jugendbewegung bedeutete, sie, wie das ganze Volk, ganzlich unvorbereitet". 
Ein Gewicht dagegen bildete nur, daft das neue Unheil die Bewegung auf 
der Hohe ihrer Kraft tiberraschte. So ging sie in den Kriegsjahren zwar 
zahlenmąftig zuruck, „ihre Hauptformationen jedoch, ihr aufteres Gefuge 
und ihr Lebenskeim blieben erhalten". Freilich: indem gerade die alteren 
Jungmannschaften unter die Waffen gerufen wurden („die Achtzehnjahrigen- 
grenze hatte ja schon immer bloft statutarische Bedeutung"), buftte die 
Bewegung ihre Funktionare ein und die Trager des Zusammenhalts, auf 
die die Bewegung gerade wegen ihrer losen Form besonders angewiesen 
war. „In der zweiten Halfte des Krieges wurde der Zeitpunkt erreicht, wo 
die Bewegung an vielen Stellen keinen einzigen Anhanger mehr zahlte". 
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„In derselben verhangnisvollen Richtung wie die direkten Einwirkun- 
gen des Krieges wirkten dessen wirtsch a ft 1i cbe Begleit = 
erscheinungen auf die Bewegung." Und zwar wurde diese Jugend 
anfangs in ein wirtschaftliches (und auch seelisches) Chaos hineingerissen, 
in dem ihr die Vater sowie alteren Bruder und Freunde gar sehr fehlten 
(das war die Zeit, in der Jugendheime und Jugendkurse. notwendig fdrmlich 
uberlaufen wurden); innerhalb weniger Monate aber war auch die Wirt- 
schaft mobilisiert und auch die Jugend in ihren Dienst gespannt; Militar- 
diktatur, wirtschaftliche Not des einzelnen und der Anreiz hoher Lohne 
wirkten zu einem Ziel zusammen. Schon am 4. August 1914 hatte der Reichs
tag in einem Notgesetz Ausnahmen von den Jugendschutzbestimmungen 
zugelassen, und das wurde bald bis zur Neige ausgenutzt. Entsprechendes 
widerfuhr ja auch den Frauen. DaB unter diesen Umstanden auch von 
einer geordneten Lehrlingsausbildung nicht mehr die Rede sein konnte, 
liegt auf der Hand. Bald fehlte diesen jungen Menschen Zeit, Kraft und 
Interesse, sich um die Jugendbewegung noch zu kummern.

Die Zahl der Jugendausschusse sank 1914—1918 von 837 
auf 200, der Abonnentenstand der „A rbeiter - Jugen d" von 108 300 
auf 28 000, der Heime von 391 auf 117. Auch das geistige Niveau der Ver- 
anstaltungen muBte standig fallen. Der Westen (!) schnitt dabei aber immer 
noch besser ab als der Osten.

Naturlich kam die Bewegung „junger aus dem Krieg heraus, als sie 
in ihn hineingeschleudert worden war", d. h. das Durchschnitts- 
alter der Mitglieder hatte sich erheblich gesenkt. Und diese Jugend 
hat dann ihre Bewegung schlie Blich doch aus dem Kriege noch heraus- 
gehauen. Parallel mit dem Hervortreten der jungeren Elemente ging die 
wachsende Betatigung der Madchen an der Bewegung.

Den preuBischen ErlaB uber Grundung von Jugendwehren 
vom 16. August 1914 sowie Aufforderungen zur Teilnahme an den Ubungen 
druckte zunachst auch ein groBer Tell der Arbeiterrpesse mit gelegent- 
lichen Empfehlungen ab, bis am 5. September die Zer tralstelle fur die 
arbeitende Jugend in einem Zirkular den „einmutigen BeschluB" mitteilte, 
„sich an dem Unternehmen nicht zu beteiligen". Soweit freilich die Ubungen 
fur eineri „Unterrichtsgegenstand der F or tb i 1dun gss chu 1e n" 
erklart wurden, lieB sich dagegen nichts machen. Positiv auBerte sich die 
Zentralstelle der arbeitenden Jugend 1916 gegenuber dem damals von Re
gierung und Parlamenten diskutierten Plane einer „Heeresvorschule", wie 
sie sich die Erziehung zur Wehrhaftigkeit im Rahmen einer neuen Erziehungs-, 
Sozial- und Staatspolitik dachte.

1916 erlieBen die meisten stellvertretenden Generalkommandos S p a r- 
verfugungen, nach denen den jugendlichen Arbeitern Teile ihres 
Lohnes zwangsweise bis Ende des Krieges auf Sparkassen festgelegt werden 
sollten. Das fuhrte zu groBer Erbitterung und in Hannover, Braunschweig, 
Magdeburg zu den ersten Streiks im Kriege — es waren Streiks Jugend- 
licher; und sie waren (unterstutzt von den Organisationen der erwachsenen 
Arbeiter, z. T. auch von einfluBreichen burgerlichen Kreisen) erfolgreich: 
die Durchfuhrung der Verfugung wurde dort eingestellt. Auch Vertreter 
der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine und der katholischen Arbeiter- 
vereine hatten sich angeschlossen. Dieser Widerstand und der Nachweis,
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daft der Verdienst der Jugendlichen fast durchweg nicht zu hoch sei, be- 
wirkten schlieftlich einen Erlaft des Kriegsministers, nach dem die Ver- 
fugungen abzubauen waren.

Anders ging es mit einer Reihe militSrischer ,,Erziehungs- 
er1asse", z. B. den vielfach herauskommenden Verboten, nach denen 
des Abends (an manchen Orten auch zu bestimmten TagesStunden) Jugend- 
liche sich auf offentlichen Straften und Platzen nicht aufhalten durften, 
Diese blieben den ganzen Krieg uber in Kraft. So kam es, daft in manchen 
Stadten die Jugendlichen nicht einmal Theater oder Jugendheime besuchen 
konnten, ohne sich straffallig zu machen.

Das Organ der sozialistischen Jugendbewegung, die „Arbeiter- Jugend", 
hatte an der Spitze der ersten Kriegsnummer erklart, daft es „angesichts 
des furchtbaren, uber das deutsche Volk und damit uber die deutsche Arbeiter - 
klasse hereingebrochenen Unglucks nicht an der Zeit sei, uber die Verwerf- 
lichkeit des Krieges Worte zu machen". ,,Auch fernerhin hat sie sich jeder 
antimilitaristischen Propaganda enthalten. . . . Die Internationale war zu- 
sammengebrochen. . . . Deutschland sah sich gegen eine Welt von Feinden 
in einem Verteidigungskrieg auf Tod und Leben gedrangt. Soweit von 
einer Kriegspolitik der Arbeiterklasse die Rede sein konnte, muftte sie sich 
auf die Forderung beschranken, daft jede sich irgendwie bietende Gelegen- 
heit, dem Gemetzel ein Ende zu machen und einen Frieden ohne Sieger 
und Besiegte herbeizufuhren, ausgenutzt wurde. Daft dieses Ziel nicht 
durch einen ,Dolchstoft' in den Rucken der eigenen Front erreicht werden 
konnte, war auch der uberwaltigenden Mehrheit der deutschen Arbeiter 
einleuchtend, denn eine bedingungslose Niederlage Deutschlands bedeutete 
ein Ungluck fur unser Volk, das kaum geringer anzuschlagen war als der 
Krieg selber. Wie zutreffend diese Auffassung gewesen, hat der Ausgang 
des Krieges und der Versailler Frieden bewiesen." „Die Aufgabe, die die 
Bewegung wahrend des Krieges zu leisten hatte, . . . hatte 
mit antimi1itaristischer Propaganda nichts zu 
schaffen. Es ga1t, die jungen Anhanger, die vor der Ein- 
berufung standen, moralisch zu festigen fur die Zeit, da sie der 
Bewegung, der Gemeinschaft der Gesinnungsgeriossen entrissen und auf 
sich selbst angewiesen waren."

Diese Haltung der Arbeiterjugend trug ihr schwere Angriffe der 
„Opposition" ein. Dabei soll diese (schlieftlich ins kommunistische 
Fahrwasser geratende) Opposition, wie Korn erklart, nicht vor Entstellungen 
und Falschungen der Tatbestande zuruckgeschreckt sein. Die letzten Ur- 
sachen fur die Haltung dieser Opposition sieht Verfasser in den Erfahrungen, 
die die proletarische Jugend mit dem alten Obrigkeitsstaate gemacht hatte1, 
und die einen Teil der Jugend nun nicht verstehen lieften, warum die ganze 
Bewegung und ihre Fuhrung sich nicht bei Gelegenheit des Krieges in 
schroffste Gegnerschaft zu diesem Staate setzte.

1) Vgl. die Angaben in der Besprechung des 1. und 2. Teiles der Schrift 
(2. Jahrgang dieser Blatter).

Korn wunscht im weiteren keine Geschichte der abgespaltenen Rich- 
tung zu gehen, sondern sich auf die Entwicklung der sozialistischen Arbeiter
jugend zu beschranken und nur jene erste Spaltung etwas naher ins Auge 
zu fassen. „Die definitive Organisation der Spaltung ging von jugend
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lichen Mitgliedern des Freidenkervereins in Frankfurt a. M. aus, und so 
wenig dieser Verein die organisatorischen oder moralischen Bindungen der 
Partei anerkannte, so wenig konnten sich seine jugendlichen Mitglieder, die 
sich jetzt an die Jugendbewegung heranpurschten, auf irgend welche Erfah- 
rungen oder Leistungen in der Jugendbewegung berufen." „Dabei erwies 
sich auch darin die Attacke auf die Jugend als eine blofje Teilaktion der 
umfassenden Spaltungsbewegung, die ganz allgemein die politische und 
gewerkschaftliche Arbeiterorganisation aufwuhlte, als hier wie dort in den 
vorbereitenden Stadien die verschiedensten Interessentenkreise Hand in 
Hand arbeiteten. Wie in der Parteiopposition waren in der Jugendopposition 
zunSchst die Anhanger der von Anfang an russisch orientierten Spartakus- 
gruppe und anderer, sich Internationale Sozialisten nennenden, radikalen 
Zirkel mit der nach wie vor auf sozialdemokratischem Boden stehenden 
Parteiminderheit unterschiedslos gemischt." „Die Methode der Spaltungs- 
organisation war durchaus spartakistisch, d. h. konspiratorisch, verschworer- 
mSgig angelegt/'

Ostern 1916 hielt die Opposition in Jena eine geheime Konferenz 
ab. In der dort gefaRten Resolution heigt es u. a.: „Scharfe Abgrenzungen 
gegen alle opportunistischen Neigungen in Prinzip, Taktik und Aktion, 
auch wo sie unter der Flagge der Opposition gegen die offizielle Instanzen- 
politik segeln, und dauernde scharfe Kritik aller Unentschiedenheit und 
Halbheit ist dringend geboten. ... Die Konferenz verwirft die Verwirrungs- 
phrase von der Landesverteidigungspflicht und die Luge der nationalen 
Klassenharmonie wahrend des Krieges und stellt die Pflicht zur internatio- 
nalen Solidaritat und zum Klassenkampf vor alle anderen Pflichten. . .. 
Sie spricht den offiziellen Instanzen der deutschen Jugendbewegung, die 
sich der Verraterpolitik des Parteivorstandes und der Generalkommission 
verschrieben haben, jedes Recht zur Vertretung der Arbeiterjugend ab und 
sagt auch ihnen scharfste Fehde an." SchlieRlich wird mitgeteilt, daft eine 
neue provisorische Zentrale der Jugendbewegung eingesetzt sei. Als Oppo- 
sitionsorgan wurde die „Freie Jugend" gegrundet. Korn weist dieser Kon
ferenz gegenuber darauf hin, daft die Verwirldichung der dort gestellten 
Forderungen der Bewegung schon unter dem Reichsvereinsgesetz, geschweige 
denn im Ausnahmezustand des Krieges das Genick gebrochen hatte. Tat- 
sachlich stolperte die „Freie Jugend" schon mit ihrer zweiten Nummer ins 
Verderben.

„Am 6. April 1917 hielten die hinter der oppositionellen Reichstags- 
fraktion, der Arbeitsgemeinschaft, stehenden Parteigruppen in Gotha 
die Konferenz ab, auf der sie sich als Unabhangige Sozialdemokratische 
Partei konstituierten, und zwei Tage vorher teilte das Berliner Jugend- 
sekretariat der Zentralstelle fur die arbeitende Jugend mit, daft die GroR- 
Berliner Jugendausschusse ihre Vertreter aus der Zentralstelle zuruck- 
zogen." Das war der Vollzug der Spaltung in der proletarischen Jugend
bewegung, „die automatische Folge der Parteispaltung". Es dauerte aber 
noch langere Zeit, bis sich die Ausgeschiedenen als „Sozialistische 
Proletarier jugen d" konstituierten und als selbstandige, von fremden 
Einflussen freie Bewegung konsolidierten.

Trotzalledem konnte die B e z irk s 1e i te r k o n f e r en z der 
Arbeiterjugend im Juni 1917 feststellen, daft „gegenuber den ungleich 
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schwereren Einbuften, die die Bewegung durch die Not der Zeit erlitten hatte, 
die materielle Schadigung, die ihr die Spaltung zugefUgt, verhaltnismafjig 
gering ins Gewicht fiel". ,,So paradox es klingt: mit der Spaltung begannen 
zum erstenmal in den unheilvollen Kriegsjahren wieder die Zeichen eines 
Aufstiegs der Bewegung sich bemerkbar zu machen. Der Bann, der 
auf den Geisterh ruhte, war gebrochen."

Die Bewegung unterzog jetzt ihr gesamtes Ku1turprogramm 
einer Revision und „stellte die psychologischen und padagogischen 
Prinzipien ihrer bisherigen Arbeit zur Kritik".

Die Konferenz von 1917 legte fest, „daft die Jugendbewegung k e in e 
Kampforganisation mit parteipolitischen Zwecken 
sei, und erhob weiter die Forderung, daft sich die Bewegung auf die 
A1tersk1assen der Vierzehn- bis Achtzehnjahrigen 
zu beschranken habe". „Neu, d. h. aus der Psychologie der Jugend 
heraus, aus der fortgesjehrittenen Erkenntnis uber die seelische Eigenart 
und die seelischen Bedurfnisse der Altersschichten, mit denen die Bewegung 
zu tun hatte, sollte das Ziel der Erziehung in der Bewegung fixiert werden." 
Die positive Formulierung des Erziehungsinhalts/ die dann spater gegeben 
wurde und die Billigung des sozialdemokratischen Parteitages fand, lautete: 
,,Erziehung der Jugend zur sozialistischen Weltanschauung".

Was die Altersgrenze angeht, so „druckte man nach wie vor 
gem ein Auge zu, wenn Jugendgenossen, die sich mit der Bewegung be- 
sonders eng verwachsen fuhlten, auch nach Uberschreitung des 18. Lebens- 
jahrs in der Bewegung blieben. Als dann die j ungso zi a 1i stis ch e 
Bewegung aufkam, und vollends, als es 1923 durch das Abkommen von 
Wernigerode gelang, ein gewisses organisatorisches Verhaltnis zwischen 
Jugendbewegung und Jungsozialisten herzustellen, verlor die Achtzehn- 
jahrigenfrage ihr brennendes Interesse."

In der Revolution erreichte die Jugendbewegung „die Beseitigung des 
Schikanierparagraphen des Reichsvereinsgesetzes1 und die Einfuhrung des 
Achtstundenarbeitstages".

i) Vgl. die Besprechung im 2. Bande dieser Blatter, Seite 96 ff.

Auf der Reichskonferenz der Jugendbezirksleitungen im Mai 1919 
wurde der Verband der Arbeiter jugendvereine als selb- 
standige Organisation gegrundet. Der sozialdemokratische Parteitag Weimar 
1919 bestatigte diesen Akt. Die Zentralstelle wurde in den Hauptvorstand 
des Verbandes umgewandelt. „Fur die Bewegung hat sich der dialektische 
Ring geschlossen: sie ist in der Form zuruckgekehrt zu ihren Anfangen, 
aber zum Inhalt hat sie nunmehr die Erfahrungen und die geistigen Resultate 
des langen Entwicklungsprozesses, der jenen Anfang und diesen Abschluf) 
verbindet.".

Soweit der Inhalt des Buches. Es ist viel daraus zu lernen, wenn sich 
freilich auch der kritische Leser stets bewufjt sein wird, daft es sich hier 
nicht lediglich um eine historische Darstellung, sondern auch um eine 
(besonders in der Auseinandersetzung mit der kommunistischen Richtung) 
Verteidigungs- und Werbeschrift handelt.

Aus unmittelbarem Erleben heraus erwuchs die Schrift „V o1k von 
morgen". Sie ist, so bemerkt einleitend Franz Osterroth als Herausgeber 
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des Buches, ,,der Versuch, den Hamburger (Arbeiter-) Jugendtag vom 8. und 
9. August 1925 in Wort und Bild wiederzugeben. Das Buch ist ein Werk 
der Arbeiterjugend selbst. Viele, viele Bursęhęn und Madel haben Beitrage 
eingesandt. . . . Sechzehn: bis Achtzehnjahrige, aber auch Jungsozialisten 
und altere Freunde gaben die Mitarbeiter ab. Manche unter ihnen sind mit 
Namen genannt, bei anderen sind nur die Anfangsbuchstaben des Namens 
angegeben, noch andere wunschten namenlos zu bleiben in der Meinung, 
es kame nur auf das Buch an, Umschlagtitel und Scherenschnitte sind von 
Georg Hempelfeinem jungen Hamburger. Die Aufnahmen stammen 
fast restlos von Jugendgenossen."

Die Schrift vermittelt ein ganz lebendiges Bild vom Treiben der Arbeiter
jugend in jenen Tagen und erhalt schon dadurch eine Bedeutung weit uber 
die Kreise der Arbeiterjugend hinaus. Ich habe vielfach herzlichste Freude 
beim Durchlesen und Schauen empfunden — und (doch wieder) Hoffnung! 
Die Ausstattung der Schrift muB als mustergultig geruhmt werden.

Das Buch von Wilhelm Stahlin ,,ist kein Querschnitt durch die heutige 
Jugendbewegung in ihren verschiedenen Gestalten; keine soziologische oder 
psychologische Schilderung dessen, was heute in der Jugend vorgeht; aber 
auch keine Ermahnung, was nun geschehen soil und was nicht, kein Weg- 
weiser, was recht sei und was falsch; sondern die Deutung eines Geschehens, 
die Deutung eines Schicksals. Es soll denen, die selbst ganz und gar in 
dieses Schicksal verstrickt, von diesem Schicksal erschuttert oder durch 
dieses Schicksal aus ihrer Bahn geworfen sind, so eindringlich wie nur 
m6glich sagen: was sie eigentlich erleben. Es mochte an einer Reihe von 
Beispielen (die aber darum nicht die Wege der Jugend erschopfend darstellen 
oder kritisieren sollen) aufzeigen, warum die deutsche Jugend dieser unserer 
Gegenwart eben diese Wege, diese sehr verschiedenen Wege gehen muB 
und warum sie dabei eben die Erfahrungen machen, eben diese Enttauschungen 
erleben muB, unter denen sie leidet; es mochte die verborgene Triebfeder 
dieser Lebensversuche Und den inneren Sinn dieser Bewegungen bloBlegen. 
Es mochte — wenn das nicht allzu kuhn lautet — das, was diese Jugend 
meint und will und tut und erleidet, tiefer verstehen und ernster nehmen, 
als es der Jugend selbst moglich ist, und damit helfen, soweit Menschen 
einander helfen konnen, daB an ihr, durch sie das deutsche Schicksal seinen 
Sinn erfulle."

In diesem Bemuhen nun nimmt der Verfasser die Jugend — Gott 
sei Dank! — nicht im mindesten sentimental; er glaubt ihr auch nicht alles, 
aber er glaubt an sie und wachst zu einem reifen und weisen Fuhrer empor. 
Ein mannliches Buch!

In den Abschnitten: Vom Schicksal der deutschen Jugend, Natur, 
der Leib, Trieb und Gestaltung (darunter: Jugend und Wirklichkeit, Aus- 
druck und Hingabe, der Weg in die Wirtschaft), Gemeinschaft (Spannung 
und Liebe), der Bund, vom Volk, das Geschlecht (darunter: Leiblichkeit, 
Polaritat, Liebe), die Lage des Menschen vor Gott (darunter: das Evangelium), 
ein Nachwort zeigt er, „wie wir unablassig darum ringen mussen, dem 
Schicksal einen Sinn abzugewinnen und in dem Verstandnis dieses Schicksals 
uns uber das Beangstigende jedes gewaltigen Schicksals zu erheben".

Dabei durchstromt das Buch eine solche — von aller Schw3chlichkeit
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ahnlich sight es leide/mit seinen Schriften, Es geht ihneń iwie — nach dem 
bekannten Wort — den Werken Klopstocks: man lobt sie, abet man liest 
sie kaum. Vielleicht gelingt es der hier vorliegenden sehr geschickten Auswahl 
(der eine Huge ,,Einleitung" vorausgeschickt ist) im Verein mit den Pestalozzi- 
Gedenkfeiern von 1927, einigen Wandel darin zu schaffen. Ich wuńsche 
dem Buche weiteste Verbreitung und werde es selbst Anfang 1927 den 
Besprechungen einer Volkshochschularbeitsgemeinschaft uber Fragen der 
Volks- und Volkbildung und der Personlichkeitsgestaltung zugrunde legen.

Alfred Mann.

Franz Landsberger, Breslau. Verlag E. A. Seemann, Lpzg.; 1926.
206 Seiten, mit 156 Abbildungen. 7,— Mk. (gebunden).
Uber siebzig europaische Stadte hat man in die „Beruhmten Kunst- 

statten" eingeordnet, ehe man Breslaus gedachte. Wir wollen uns uber 
diese Ungerechtigkeit nicht verbreiten, sondern uns des vorliegenden Buches 
und der dadurch geleisteten Wiedergutmachung freuen. Dem Unkundigen 
offnet es die Augen uber die Schonheit und kunstlerische Bedeutung der 
Stadt Breslau, und in irgendeinem Gebiete werden wir wohl alle un- 
kundig sein. Fur den Kundigen aber bringt es eine vertiefte Bestatigung, 
Begrundung und Ordnung seines Wissens um die kunstlerische Entwick- 
lung der Stadt, wie sie in dieser Art durch Franz Landsberger das erste 
Mal gegeben wird.

Dieses Buch hier anzukundigen, hat seinen guten Sinn. Es ist durch- 
aus einem groften Kreise zuganglich, da es bei aller Wissenschaftlichkeit 
das Eingehen auf Spezialfragen moglichst beiseite la^t und schwierigere 
Begriffsbildungen vermeidet. Trotzdem ist es kein „Heimatkunstbuch" 
im Sinne irgendeiner falschen Volkstumlichkeit. Mit gebandigter Ge- 
fuhlsbetontheit und feinen Formulierungen wird die Kunstgeschichte 
Breslaus von seiner Entstehung ab erzahlt. Mit Takt wird der sozial- 
geschichtliche Hintergrund der kunstlerischen Entwicklung gegeben und 
das besondere Geprage der meist fortschrittlichen Breslauer und schlesischen 
Kunst in den wechselnden Stilperioden betont. Bis in eine kurze Beruhrung 
der letzten baugeschichtlichen Phasen der Gegenwart fuhrt diese Biographic 
hinein. Wer Breslau sehen lernen will, wie es ist und wie es wurde, der 
nehme dieses Buch zum Fuhrer, dessen hoher Preis durch seinen Gehalt 
und besonders durch seine 156 vorzuglichen scharfen Abbildungen gerecht- 
fertigt erscheinen muR.

Klare March.
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