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Wcfcn unö Geftalt Der Völker
ORGAN DES DEUTSCHEN AKADEMISCHEN AUSTAUSCHDIENSTES

Herauegegeben oon Wilhelm ßurmeifter unö Dr. Herbert Scurla 
Hauptfchriftleiter: Karl Schroari

HEFT 2 FEBRUAR 1938 lö.JAHRG.

R epub lik  E ire  — Der irische Osteraufstand 1916
V o n  W i l l  e m  J a s p e r t

A m  12. Janua r dieses Jahres ve rkü n d e te  M in is te rp rä s id e n t de V a le ra  
v o r  de r V e rta g u n g  des D a il, des irisch e n  P arlam entes, daß am 17. Janua r 
in  L o n d o n  V e rh a n d lu n g e n  zw ischen V e r tre te rn  de r ir isch e n  u n d  de r eng* 
lischen R eg ie rungen  s ta ttf in d e n  w ü rd e n , b e i denen o ffenstehende irisch - 
englische F ragen  e rö r te r t  w e rden  so llten .

M it  kn a p p e n  W o rte n  h a tte  de r ir ische  Staatschef e ine höchstpo litische  
Sensation kundge tan . U n d  dem entsprechend h a tte  diese v ö ll ig  u n e rw a r
te te  N a ch rich t in  ganz E ng land  auß ero rden tliches  A u fsehen  e rre g t und  
e in  w e it s tä rkeres Echo ge funden , als das vo n  de V a le ra  am 29. D ezem ber 
1937 ve rkü n d e te  In k r a f t t re te n  d e r neuen irisch e n  V erfassung.

„D ie  irische  N a tio n  e rk lä r t  h ie rm it  ih r  une ingeschränktes, u n ze rs tö r
bares u n d  souveränes R echt, ih re  eigene R e g ie ru n g s fo rm  zu w äh len , ih re  
B ez iehungen  zu den anderen  S taaten zu bes tim m en  u n d  ih r  po litisches, 
w irts ch a ftlich e s  u n d  k u ltu re lle s  Leben  in  Ü b e re in s tim m u n g  m it  ih re r  
T ra d it io n  u n d  ih re m  G eist zu ges ta lten .“  M i t  d iesen W o rte n  b e g in n t de r 
W o r t la u t de r neuen irisch e n  V erfassung . D ie  englische K ro n e  w u rd e  aus 
d e r in n e re n  P o li t ik  Ir la n d s  g rundsä tz lich  ausgeschaltet u n d  g le ichze itig  
d e r A nsp ruch  a u f ganz Ir la n d , also e insch ließ lich  de r b e i E n g la n d  v e r
b liebenen  6 G ra fscha ften  vo n  U ls te r, e rhoben.

D ie  R e p u b lik  —  denn u n te r  d ieser S taa ts fo rm  fo rd e r te  d ie  V e rfassung  
ganz Ir la n d  e insch ließ lich  d e r irischen  In se ln  u n d  de r te r r i to r ia le n  Ge
wässer —  e rh ie lt  den neuen N am en E ire . A n  ih re  S p itze  t r a t  als 
re p rä s e n ta tiv e r P rä s id e n t de r „U a c h ta ra n “ , d e r in n e rh a lb  vo n  180 Tagen
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W i l l e m  J a s p e r t

g e w ä h lt se in m u ß ; de r b ritis ch e  G ene ra lg o u ve rn e u r verschw and aus dem  
R eg ie ru n g ss ta tu t; m it  de r L e itu n g  des K a b in e tts  w u rd e  ̂ der „Tao iseach  
b e a u ftra g t, d. h. in  w ö rt l ic h e r  Ü berse tzung : „ D e r  F ü h re r“ .

N eben den P rä s id e n te n  t r a t  de r S taa tsra t, dem  de r Taoiseach, sein 
S te llv e r tre te r , d e r P rä s id e n t des O bersten  G erich tsho fes, de r O b e rr ich te r, 
de r V o rs itze n d e  des A bgeordnetenhauses, de r G ene ra ls taa tsanw a lt u n d  

d e r F ü h re r  de r O p p o s itio n s p a rte i angehört.
D ie  In k ra fts e tz u n g  d ieser neuen irischen  V erfassung  w a r fü r  de V a lera  

e in  g ro ß a rtig e r T r iu m p h . D ie  g rößere  A rb e it  im  D iens te  des n a tio n a le n  
B e fre iu n g sw e rke s  w a r getan, nachdem  e r fü n fz e h n  Jahre  lang, se it dem 
Tage als de r Ir isch e  F re is ta a t du rch  V e rtra g  m it  G ro ß b r ita n n ie n  ins 
Leben  tra t ,  um  diesen G rad  de r U n a b h ä n g ig k e it g e k ä m p ft h a tte .

Noch w a r das le tz te  Z ie l ir isch e n  F re ih e its ka m p fe s  w o h l n ich t e rre ich t, 
ve rb lie b e n  doch d ie  6 n o rd ir is ch e n  G ra fscha ften  b e i E ng land . A b e r de r A n 
spruch a-uf d ie  ganze In s e l w a r a u s g e s p r o c h e n .  D am als, Ende  19 ,
h a tte  m an d ie  irische  V e rfassungsänderung  in  E n g la n d  ru h ig  u n d  ge
messen h ingenom m en. Es genügte de r b ritis ch e n  P o li t ik ,  daß I r la n d  M it 
g lie d  des B r it is h  C o m m onw ea lth  b lie b , m ochte  es auch, w ie  das d ie  
D o m in ie n  ta te n , den K ö n ig  n ic h t als H a u p t des e igenen Staates sondern  
n u r  noch als den V o llz ie h e r a u sw ä rtig e r R e p ra se n ta tio n sp flich te n  an
e rkennen . A u f  das am tliche  Schweigen de r L o n d o n e r R eg ie rung  w a r eine 
E rk lä ru n g  g e fo lg t, d ie  in  fe in e r  W endung  besagte, daß sie d ie  neue V e r 
fassung so behande ln  w erde , als ob  sie n ich t e ine g rundsä tz liche  Ä n d e 
ru n g  in  de r S te llung  Ir la n d s  als M itg l ie d  des b ritis c h e n  C om m onw ea lth  
h e rb e ifü h re . So w en ig  also je n e r 29. D ezem ber 1937 d ie  R uhe  E ng lands 
h a tte  s tö ren  kö n n e n , so s ta rk  ta t  es de V a le ras A n k ü n d ig u n g  se iner B e
gegnung m it  dem  englischen M in is te rp rä s id e n te n  N e v ille  C ham berla in . 
B e ide  S taatsm änner h a tte n  sich b is d a h in  noch n ic h t gesehen. E in e  neue 
N o te  e rh ie lt  d ie  tags d a ra u f in  L o n d o n  e rfo lg e n d e  M itte ilu n g , daß auch 
d e r englische D o m in ie n m in is te r  M a lc o lm  M ac D o n a ld , S chatzkanzler S im on 
u n d  In n e n m in is te r  H o a re  an den V e rh a n d lu n g e n  te iln e h m e n  w u rden .

Z u r  D iskuss ion  stand d e r gesamte K o m p le x  de r irisch-eng lischen 
Gegensätze. D a w a r de r längs t abge lau fene u n d  zu e rneue rnde  H a n d e l*  
v e rtra g , der sog. c o a l-ca ttle -V e rtra g , da w a r d ie  F rage  b r it is c h e r N a tio 
n a litä t  u n d  b r it is c h e r Pässe fü r  d ie  B ü rg e r vo n  E ire , das P ro b le m  de r 
b ish e r vo n  E n g la n d  g e le ite te n  A ußen- u n d  V e r te id ig u n g s p o lit ik  — , be 
stehen doch auch heu te  noch b ritis ch e  G arn isonen  in  C o rk , B e rehaven  un
L o u g h -S w illy . U n d  d ie  U ls te r-F ra g e ! ,

A llz u  ve rsöhn lich  schien m an  a u f ir is ch e r Seite n ic h t ges inn t denn 
zum  äußeren Zeichen des irisch e n  N a tio n a lb e w u ß tse in s  - r e n  d ie  D o k u 
m en te  m it  g rü n e r T in te  au sg e fe rtig t, u n d  das am tliche  E rgebn is  de r 
Januarbesprechungen w a r ja  auch u n b e fr ie d ig e n d .

Doch d ie  g röß te  Ü berraschung  fü r  d ie  englische Ö ffe n tlic h k e it kam  
noch. A ls  A n tw o r t  a u f de V a le ras V e rhand lungsabs ich t k ü n d ig te  E n g la n t 
fü r  d ie  e rs ten  F e b ru a rta g e  N e u w ah len  zum  N ord ischen  P a rla m e n t an. e r

74



d o rtig e  P re m ie rm in is te r  L o rd  C ra igavon , fo rd e r te  d ie  V o lksa b s tim m u n g  
fü r  N o rd ir la n d .

„D ie  n o rd ir is ch e  B e v ö lk e ru n g  w ird  d ie  entsprechende A n tw o r t  geben“  
e rk lä r te  p ro m p t de V a le ra .

D ennoch übe rrasch t d ieser U m schw ung in  E ng lands ir is c h e r P o l i t ik  
n ich t a llzusehr. D e r eng lisch-am erikan ische H a n d e lsve rtra g  s te h t v o r  dem  
A bsch luß . D ie  am erikan ische  ö ffe n tlich e  M e in u n g  d a r f u n d  ka n n  je tz t  
gerade u n te r  ke in e n  U m ständen  g e trü b t w e rden . U n d  b e k a n n tlic h  s ind 
d ie  B ez iehungen  zw ischen E ng land  u n d  den V e re in ig te n  S taaten w ie d e r
h o lt  schon du rch  R ü ckw irku n g e n  de r U n te rd rü c k u n g  Ir la n d s  ges tö rt 
w o rd e n . D e r E in f lu ß  de r überaus zah lre ich  ausgew anderten  Ire n  in  den 
V e re in ig te n  S taaten is t groß.

D iese w e ltp o lit is c h e  K o n s te lla t io n  im  V e re in  m it  d e r w e h rp o litis ch e n  
B edeu tung  de r Lage Ir la n d s  am A tla n tis c h e n  Ozean g ib t A n la ß  u n d  A u f 
ta k t  zu e in e r h is to risch e n  D a rs te llu n g  d e r g roßen  hero ischen F re ih e its ta t 
d e r I re n , d ie  e in e r tau se n d jä h rig e n  A use inanderse tzung  m it  E ng land  neue 
B ahnen  w ies u n d  den G ru n d s te in  b ild e te  fü r  das heu tig e  fre ie  unabhäng ige  
I r la n d :  D e r irische  O s te rau fs tand  1916.

D e r  O s t e r a u f s t a n d  1916

Im  Janua r 1916 h a tte  sich d ie  englische R eg ie rung  entsch ließen 
müssen, e in  Gesetz z u r A ushebung vo n  R e k ru te n  e in zu b rin g e n ; d ie  E re ig 
nisse a u f den K riegsschaup lä tzen  ließ en  diese M aßnahm e n o tw e n d ig  
erscheinen, nachdem  bis d a h in  in  E ng land  d ie  A llg e m e in e  W e h rp flic h t 
n ic h t e in g e fü h rt w a r. J e tz t tauchte  d ie  zw iespä ltige  F rage  au f, was m it  den 
E in w o h n e rn  Ir la n d s  geschehen so llte . Es w a r g e fä h rlich , diese geschwore
nen F e inde  E ng lands im  U m gänge m it  W a ffen  zu u n te r r ic h te n  u n d  ih n e n  
W a ffen  in  d ie  H a n d  zu geben. D adurch  w u rd e  d ie  G e fa h r e in e r lange ja  
schon beabs ich tig ten  E rh ebung  auß ergew öhn lich  geste igert. B e ließ  m an 
aber d ie  im  w e h rfä h ig e n  A lte r  stehenden M ä n n e r in  Ir la n d , so w a r d ie  
G e fa h r ka u m  w e n ig e r groß. D ie  irisch e n  F ü h re r  e rka n n te n  das ebenso 
w ie  d ie  englische R eg ie rung , u n d  b e re its  je tz t  tauch ten  in  den versch iede
nen Tageszeitungen, insbesondere  in  den Schlagzeilen d ie  R u fe  a u f: 
W a rte n  w ir  n ic h t zu lange!

Tag fü r  Tag fa n d e n  in  den S täd ten  u n d  D ö r fe rn  des Landes U m züge 
s ta tt ;  d ie  T e iln e h m e r w a re n  in  ih re n  g rünen  U n ifo rm e n , m it  ih re n  b u n te n  
G ü r te ln  u n d  den S ch lapphü ten  le ic h t e rk e n n b a r; v ie le  w a re n  m it  Ge
w e h ren  ausgerüstet. Es kam  auch zu bew a ffne ten  A u s fä lle n , das H a u p t
p o s ta m t in  D u b lin  w u rd e  g e s tü rm t, u n d  am St. P a tricks tage  w u rd e n  
T ru p p e n p a ra d e n  de r F re iw ill ig e n  in  a lle n  S täd ten  Ir la n d s  abgehalten.

Inzw ischen  dauerte  d ie  U n te rd rü c k u n g  de r Presse fo r t ,  d ie  Zensu r 
a rb e ite te  ohne U n te rla ß , W a ffen  w u rd e n  beschlagnahm t. Es ka m  zu 
G egenaktionen , d ie  G e rich tshö fe  ta g ten  u n u n te rb ro ch e n  u n d  ve rh äng ten  
A usw eisungsbefeh le . H u n d e rte  vo n  Ir lä n d e rn  w u rd e n  zu G e fängn iss tra fen

R e p u b l i k  E i r e  —  D e r  i r i s c h e  O s t e r a u f s t a n d  1916
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W i l l e m  J a s p e r t

v e ru r te i lt ,  u n d  d ie  P ro te s tku n d g e b u n g e n  in  D u b lin  u n d  and e ro rts  nahm en 
im m e r g ew a ltige ren  U m fa n g  an.

D ie  englische R eg ie rung  h a tte  zu ih re r  U n te rs tü tz u n g  haup tsäch lich  
zw e i M aßnahm en e rg r if fe n : e in m a l d ie  Schaffung d e r R o ya l I r is h  Consta- 
b u la r i (R .I.C .) , e in e r S o n d e rp o lize i f ü r  I r la n d , d ie  ü b e r das ganze L a n d  
v e r te i l t  w a r u n d  d ie  g le ichze itig  eine A r t  G ehe im d iens t d a rs te llte , d e r d ie  
englischen B e hö rden  m it  dem  M a te r ia l ü b e r d ie  F o rts c h r it te  des a llse its  
b e fü rch te te n  A u fs tandes , ü b e r d ie  B ew a ffnung  de r F re iw illig e n a rm e e , 
ü b e r d ie  S tim m ung  im  Lande  u n d  d ie  N am en d e r F ü h re r  u n te rr ic h te te , 
sow e it es durch  den großzüg ig  angelegten S p ionaged ienst fe s tg e s te llt w e r
den k o n n te . D aneben w a r d ie  aus ü b e r 5000 M a n n  bestehende G a rn ison  
in  D u b lin  selbst, d ie  a u f G ru n d  e in e r e tw a igen  A la rm n a c h ric h t in n e rh a lb  
w e n ig e r S tunden  durch  re g u lä re  T ru p p e n  aus E n g la n d  a u f das V ie lfa ch e  
e rh ö h t w e rden  k o n n te .

D ie  englische R eg ie rung  ve rlie ß  sich d a ra u f, daß d ie  F re iw ill ig e n  
ungenügend b e w a ffn e t seien. Nach e inem  B e ric h t de r P o liz e i, d e r Ende 
M ä rz  in  L o n d o n  e ing ing , v e rfü g te  d ie  F re iw illig e n a rm e e  u n d  d ie  B ü rg e r
w e h r in  D u b lin  n u r ü b e r 900 G ew ehre, w ä h re n d  d ie  G esam tzahl d e r v e r
fü g b a re n  Schußw affen m it  4466 angegeben w u rde .

D e r S p ionageappara t a rb e ite te  ausgezeichnet. D ie  m e is ten  de r Ge
h e im b e fe h le  w a re n  zu g le iche r Z e it, da sie b e i den F ü h re rn  o d e r U n te r 
fü h re rn  de r A u fs tänd ischen  e in tra fe n , n ic h t n u r  de r P o liz e i, sondern  auch 
d e r englischen R eg ie rung  b e ka n n t. D ie  Z u k u n ft  de r irisch e n  F re ih e its 
bew egung w a r aufs S p ie l ges te llt. U n u n te rb ro ch e n  w a ren  d ie  fe d e r
gew andten  F ü h re r  de r ir ischen  F re ih e its k ä m p fe r a u f dem  P la n  u n d  
schrieben G edichte , A u fru fe , Z e itu n g s a rtik e l, um  im m e r w ie d e r von  
neuem  d ie  B e v ö lk e ru n g  fü r  d ie  Idee  d e r F re ih e it  zu bege is te rn . V e rb o te  
u n d  Zensu r n u tz te n  n ich ts, u n d  d e r O berste  R a t de r „ I r i s h  R e p u b lica n  
B ro th e rh o o d “  ( I .R .B .)  ko n n te  sich de r S tim m u n g  d e r B e v ö lk e ru n g  n ich t 
m e h r w iderse tzen . E r  h ie lt  es auch selbst fü r  am P la tze , je tz t  zu hande ln , 
u n d  de r O stersonntag, de r 22. A p r i l  1916, w u rd e  als Tag de r E rhebung  
festgesetzt. Es w a r a lle  V o rso rge  g e tro ffe n , daß d ieser Beschluß du rch  k e in  
noch so g u t fu n k tio n ie re n d e s  Spionagesystem  frü h z e it ig  b e k a n n t w u rde . 
N u r  d ie je n ig e n  I r e n fü h re r  w u ß te n  das D a tu m , d ie  se it v ie le n  Jah ren  zu
sam m en an diesem  großen W e rk  a rb e ite te n . A lle in  Thom as M a cD o n a g h , 
d e r K o m m a n d e u r de r D u b lin e r  B rig a d e  d e r ir ischen  F re iw ill ig e n , w u rd e  
außerha lb  des K re ises  des O bersten  Rates d e r I.R .B . in  K e n n tn is  gesetzt, 
w ä h re n d  C o n n o lly , dessen D rängen  nach e inem  schne lle ren  Losschlagen 
m an ka n n te , vo rso rg lich  in  H a f t  genom m en w u rd e , d a m it du rch  sein 
D ra u fg ä n g e rtu m  n ic h t de r ganze P la n  in  F rage g e s te llt w u rd e . Auch 
A r th u r  G r if f i th ,  d e r G rü n d e r u n d  an e rka n n te  F ü h re r  d e r irischen  S inn- 
Fe in -B ew egung w u rd e  n ic h t ve rs tä n d ig t, w e il m an genau w uß te , daß er 
sich dem  P la n  w ide rse tzen  w ü rde .

Dagegen w u rd e  eine S onderbo tscha ft an d ie  F ü h re r  de r a m e rika 
nischen V e re in ig u n g e n  d e r Ire n , den A m e ric a n  L la n  N a Gael, ge rich te t, 
um  v o n  diesen in  d e r d rin g lic h s te n  F rage, d e r de r W affenbeschaffung, be
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ra te n  u n d  u n te rs tü tz t zu w erden . D ie  G ehe im bo tscha ft an de ren  F ü h re r  
D evoy h a tte  fo lg e n d e n  W o r t la u t :

„E s  is t unsere e in m ü tig e  M e in u n g , daß w ir  n ic h t lä n g e r w a rte n  
können . Es m uß  gehande lt w e rden . Jede r A u fschub  m uß ve rh ä n g n is 
v o lle  F o lgen  haben. U nsere  F e in d e  lassen uns ke in e  Z e it  m eh r. Je tz t 
s ind  w ir  am Zuge. D ie  irischen  R e g im en te r, d ie  m it  uns s ym p a th i
s ie ren , w e rd e n  a llm ä h lich  durch  englische erse tzt.

W ir  haben deshalb den B eg in n  de r E rhebung  a u f K arsam stag 
festgesetzt. W enn  n ic h t unvorhergesehene  U m stände  e in tre te n , 
müssen w ir  Ih re  W affensendungen zw ischen K a r fre ita g  u n d  K a r 
samstag in  L im e r ic k  haben. W ir  kö n n e n  n ic h t lä n g e r w a rte n .“

In  e in e r am nächsten Tage im  Ir is ch e n  K lu b  in  P h ila d e lp h ia  abgeha ltenen 
G ehe im versam m lung  w u rd e  d ie  B o tsch a ft ve rlesen  u n d  d ie  N o tw e n d ig 
k e it ,  W a ffen  vo n  den V e re in ig te n  S taaten nach I r la n d  zu senden, e r
ö r te r t.  M an  kam  zu dem  E rgebn is , daß dies in fo lg e  de r deutschen U -B o o t- 
sperre  so g u t w ie  ausgeschlossen sei. D e r P lan , vo n  e inem  süda tlan tischen  
H a fe n  aus d ie  V e rsch iffu n g  vo rzunehm en , w u rd e  fa lle n  gelassen u n d  als 
e in z ig e r A usw eg d e r e rk a n n t, d ie  deutsche M ilitä rb e h ö rd e  zu b it te n , d ie  
re p u b lika n isch e n  F ü h re r  in  I r la n d  m it  de r g e fo rd e rte n  A n za h l von  W a ffen  
u n d  M u n it io n  zu versorgen. D e r Beschluß w u rd e  e in s tim m ig  angenom m en. 
D ie  aus D eu tsch land  e ingehende A n tw o r t  h a tte  fo lg e n d e n  W o rt la u t:

„Z w isch e n  dem  20. u n d  23. A p r i l  abends kö n n e n  zw ei ode r d re i 
deutsche Schiffe m it  20000  G ew ehren u n d  10 M aschinengew ehren 
m it  en tsp rechender M u n it io n  u n d  E x p lo s ivs to ffe n  am F e n it-P ie r  in  
der T ra le e -B u ch t landen . Es is t n o tw e n d ig , daß irische  Lotsensch iffe  
d ie  T ra n s p o rtd a m p fe r b e i E in b ru ch  d e r D u n k e lh e it a u f de r N o rd 
seite de r In s e l In is h to o s k e e rt an de r E in fa h r t  in  d ie  T ra le e -B u ch t 
e rw a rte n  u n d  zw e i g rüne  L ic h te r  in  ku rz e n  Z w ischenräum en b e id e r
seits a u ffla m m e n  lassen. Es m uß s o fo r t g e d ra h te t w e rden , ob diese 
M aßnahm en in  I r la n d  g e tro ffe n  w e rd e n  k ö n n e n ; n u r  dann  ka n n  d ie  
sichere D u rc h fü h ru n g  g e w ä h rle is te t se in !“

D ie  I r e n f i ih r e r  w u rd e n  u n te r r ic h te t, s tim m te n  dem  V orsch lag  zu. D ie  w e i
te re n  V e re in b a ru n g e n  w u rd e n  ü b e r A m e rik a  m it  B e r l in  g e tro ffen . A ls  
P a ro le  fü r  den F a ll, daß alles g u t ausging, w u rd e  das W o r t „ F io n n “  ge
w ä h lt ;  w a r G e fa h r im  V erzüge , g a lt d ie  P a ro le  „B ra n n “ .

In  I r la n d  selbst w u rd e  alles nach bestem  K ö n n e n  v o rb e re ite t. Pearse 
w u rd e  zum  O be rbe feh lshaber e rn a n n t. D ie  Z e it  s c h r itt v o r, es w a r n o t
w end ig , w e ite re , insbesondere  O ffiz ie rsk re ise , in  den P la n  e inzuw e ihen . 
D e r A d ju ta n t von  Thom as M ac D onagh m it  N am en E am on  de V a le ra  
w u rd e  je tz t  e rs tm a lig  ins B ild  gesetzt u n d  so llte  in  d ie  I.R .B . au fgenom 
m en w erden . E r  v e rp flic h te te  sich durch  E id , den B e fe h le n  d e r I.R .B . 
nachzukom m en, w ie  e r dies als O ff iz ie r  d e r F re iw illig e n a rm e e  b ish e r ge
ta n  ha tte . D e V a le ra  w a r e in  geschw orener G egner vo n  G ehe im organ isa 
tio n e n ; e r e rk lä r te  sich als O ff iz ie r  zw ar b e re it, den B e fe h le n  zu gehorchen,
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le h n te  aber d ie  A u fn a h m e  in  d ie  I.R .B . ab. So w u rd e  auch e r ü b e r das 
genaue D a tu m  n ic h t u n te r r ic h te t, v ie lm e h r n u r  vo rso rg lich  davon  in  
K e n n tn is  gesetzt, daß an e inem  b e s tim m te n  Tage d ie  F re iw illig e n a rm e e  in  
A k t io n  zu tre te n  habe.

A n  dem  D a tu m  selbst, also O stersonntag, 22. A p r i l ,  w u rd e  im  H a u p t
q u a r t ie r  n ich ts geändert. A m  3. A p r i l  gab Pearse B e fe h l, daß ü b e r
a ll im  Lande  d re itä g ig e  M a n ö ve r s ta ttzu fin d e n  h ä tte n , d a m it u n m itte lb a r  
von  den M a n ö ve rn  aus d ie  E rhebung  o rg a n is ie r t u n d  m it  bes te r A u s s id it 
a u f E r fo lg  d u rc h g e fü h rt w e rd e n  k o n n te . D ie  M e h rza h l d e r F ü h re r , de r 
O ffiz ie re  d e r F re iw illig e n a rm e e  ahn te  n ich t e inm a l, daß b e i d ieser F es t
setzung d e r d re itä g ig e n  M a n ö ve r e in  solcher R e v o lu tio n s p la n  m it  
beschlossen w ar.

Noch w a r aber d ie  F rage e in e r ausre ichenden B e w a ffn u n g  de r A rm e e  
o ffen , u n d  diese h ieß  es zue rs t e in m a l zu k lä re n  u n d  zu lösen. K e in e r  
erschien h ie r fü r  gee igne te r als S ir R oger Casement, d e r als e in e r der 
F ü h re r  de r ir isch e n  F re ihe itsbew egung  wegen se iner B ez iehungen  zu aus
w ä rtig e n  M ächten d a fü r  am m e is ten  in  F rage  kam . Casem ent h a tte  sich 
b e re its  b e i d e r B eg rü n d u n g  d e r F re iw illig e n a rm e e  w esen tlich  he rvo rg e ta n . 
E r  w a r es gewesen, d e r in  ir isch e n  Z e itu n g e n  u n m itte lb a r  .nach K rie g s 
ausbruch in  e in e r R e ihe  au fsehenerregender A r t ik e l  ü b e r das V e rh ä ltn is  
D eu tsch land— E n g land  im  W e ltk r ie g e  geschrieben h a tte . D eu tsch land  m uß 
siegen, h a tte  e r e rk lä r t ,  d a m it I r la n d  im  europäischen S taatengefüge e in  
unabhängiges L a n d  w ird . Es h a tte  e in  großes R ä tse lra te n  begonnen, w e r 
d e r V e rfasse r d ieser A r t ik e l  w a r, de r sich u n te r  dem  N am en Shan V an  
V o ch t ve rs te ck t h ie lt ,  u n d  das M o tto : „E n g la n d s  Schlappe is t Ir la n d s  
G lü ck “ , w a r lange Z e it  im  ganzen Lande  in  a lle r  M u n d . W enn  tro tz d e m  
d ie  I re n  in  d e r F o lg e ze it D eu tsch land  gegenüber n ic h t a llz u  fre u n d lic h  
ges inn t w a ren , so lag  das e inm a l daran , daß sie zu F ra n k re ic h  m e h r 
S ym pa th ien  u n d  ä lte re  u n d  a n e rka n n te re  B ez iehungen  h a tte n , daß in  de r 
b ritis c h e n  A rm e e  v ie le  I re n  d ie n te n , d ie  ih r  Leben  n ich t a u f den K rie g s 
schauplä tzen in  F ra n k re ic h  u n d  B e lg ie n  aufs S p ie l setzen w o llte n , w e il 
m an  in  I r la n d  w uß te , daß E n g lä n d e r u n d  Deutsche ja  e ig e n tlich  b lu ts 
v e rw a n d t w aren , u n d  w e il d ie  M e h rza h l aus ka th o lische n  u n d  n a t io n a li
stischen K re is e n  s tam m te. D e r E inm arsch  deutscher T ru p p e n  in  B e lg ien  
ta t  e in  übriges.

Im  S eptem ber 1914 w a r Casem ent nach N ew  Y o rk  gere is t, um  d o r t 
seine A n s ich t, daß n u r  m it  A m e rik a s  H il fe  fü r  I r la n d  e in  E r fo lg  h e rb e i
g e fü h r t w e rd e n  k ö n n te , zu p ro p a g ie re n . A uch  S ir R oger Casem ent w ar, 
ebenso w ie  de V a le ra , n ic h t M itg l ie d  d e r I.R .B ., je n e r ir is c h -re p u b lik a 
n ischen B ru d e rsch a ft, d ie , u rs p rü n g lic h  im  Jah re  1858 in  A m e rik a  ge
g rü n d e t u n d  spä te r w ie d e rh o lt neu o rg a n is ie rt, f ü r  e in  fre ie s  I r la n d  im  
geheim en k ä m p fte . D ie  O rg a n isa tio n  sah seine A b re ise  nach N ew  Y o rk  
unge rn , da er aber ü b e r e inen  in te rn a tio n a le n  R u f als V e rm it t le r ,  g le ich 
z e itig  übe r den R u f v ö llig e r  U n b e s te ch lich ke it ve rfü g te , re is te  e r, w enn 
n ic h t im  A u fträ g e , so doch im  E in ve rn eh m e n  m it  de r I.R .B . In  A m e rik a  
nahm  e r sogleich d ie  V e rb in d u n g  m it  den irisch e n  K re ise n , so m it  dem
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C lan N a G ael a u f, h a tte  a lle ro r ts  U n te rre d u n g e n  u n d  v e rfa ß te  e ine D e n k 
s c h r if t  u n d  e inen  A u f r u f ,  d ie  e r m it  de r U n te rs c h r if t a lle r  I r e n fü h re r  in  
A m e rik a  an W ilh e lm  I I . ,  den deutschen K a ise r, sandte. Casements A b re ise  
ü b e r N o rw egen  m it  e inem  norw eg ischen Segler e r fo lg te  am 29. O k to b e r 
1914.

Es w a re n  d re i D inge , d ie  Casem ent im  w esen tlichen  e rre ichen  w o llte . 
I n  e rs te r L in ie  beabs ich tig te  e r, d ie  in  G efangenen lagern  b e fin d lich e n  I re n  
in  S onderlage rn  zu sam m eln, daraus e ine ir re g u lä re  A rm e e  zusam m en
zus te llen  u n d  d ie  V e rb in d u n g  m it  d e r ir isch e n  F re iw illig e n a rm e e  a u f
zunehm en. Z u m  anderen  w o llte  e r d ie  A n e rk e n n u n g  eines fre ie n  u n 
abhäng igen I r la n d  e rre ichen  u n d  e rs tre b te  e in  freundscha ftliches  
V e rh ä ltn is  zw ischen den be iden  Staaten. D e r d r i t te  P u n k t, den e r sich 
vo rgenom m en h a tte , w a r d e r d e r W affenbeschaffung.

W as e r g ru ndsä tz lich  ab lehn te , w a r e ine jede  G e ldsam m lung  zu
gunsten des neuen Ir is ch e n  F re is taa tes. Solche A ngebo te , d ie  ih m  vo n  
v ie le n  S eiten gem acht w u rd e n , le h n te  er s tänd ig , b isw e ile n  geradezu 
b ru ta l w e rd e n d , ab. E in e  w esentliche  U n te rs tü tz u n g  fa n d  e r in  dem  ame
rika n isch e n  G e n e ra lkonsu l in  M ünchen  John  G a ffney ; u n d  b e re its  e inen  
M o n a t spä te r k o n n te  e r e inen ungew öhn lichen  E r fo lg  fü r  sich u n d  d a m it 
fü r  d ie  irische  F re ih e its id e e  verze ichnen. A m  20. N ovem ber erschien in  de r 
„N o rd d e u tsch e n  A llg e m e in e n  Z e itu n g “  eine N ach rich t, daß D eutsch land  
e in  unabhängiges I r la n d  ane rkennen , u n d  m it  dem  neuen S taate e in  
fre u n d s c h a ft lid ie s  V e rh ä ltn is  h e rb e ifü h re n  w erde .

In  de r ganzen Z e it  s tand de r C lan  Na G ael s tänd ig  in  V e rb in d u n g  m it  
Casem ent, de r je tz t  im  G efangenen lager in  L im b u rg  d ie  Zusam m enste llung  
d e r neuen A rm e e  o rgan is ie rte .

F ü r  E n g land  stand v ie l a u f dem  S p ie l, es b rauch te  e inen  neuen z w in 
genden G ru n d , I r la n d  w ie d e r a u f seine Seite zu b rin g e n , v o r  a llem  auch in  
I r la n d  neue T ru p p e n  fü r  d ie  englische A rm e e  anzuw erben. D a e rfo lg te  
am 7. O k to b e r 1915 d ie  V e rse n ku n g  d e r „L u s ita n ia “ . D ie  ganze W e lt 
h o rch te  a u f G ru n d  de r äußerst geschickt aufgezogenen P ropaganda au f. 
A b e r schon m achten sich d ie  e rsten  S tim m en  ge ltend , d ie  davon  w uß ten , 
daß m it  dem  Schiff K r ie g s m u n it io n  v e rs c h ifft w o rd e n  w ar. D u rch  ganz 
I r la n d  w u rd e  s o fo r t e in  M a n ife s t v e rb re ite t, welches d ie  W a h rh e it ü b e r 
d ie  V e rse n ku n g  d e r „L u s ita n ia “  ans L ic h t b rach te , u n d  de r F ü h re r  de r 
irischen  S inn-Fe in -B ew egung, A r th u r  G r if f i th ,  fa n d  in  ö ffe n tlic h e r Rede 
u n d  B ekann tm achung  d ie  schärfsten W o rte  fü r  dieses h in te rh ä lt ig e  S p ie l 
eines Staates, fr ie d lic h e  Passagiere in  Lebensge fah r u n d  ums Leben  zu 
b r in g e n ; e r e rk lä r te  sich g ru n dsä tz lich  gegen jede  A ushebung in  Ir la n d . 
D e r erste u n d  zw e ite  P ro g ra m m p u n k t, den sich S ir Casem ent gesetzt 
h a tte , w a r e r fü l l t .  D e r d r i t te  s tand noch o ffen , d ie  W affenbeschaffung. 
U rs p rü n g lic h  h a tte  e r geg laubt, e rre ichen  zu können , daß D eu tsch land  eine 
große M ili tä re x p e d it io n  u n te r  F ü h ru n g  deutscher O ffiz ie re  m it  U -B o o te n  
und  zum indes t m it  200 000 G ew ehren  u n d  e in igen  h u n d e rt M asch inen
gew ehren ausrüsten  w ü rde . Das le h n te  D eu tsch land  ka tego risch  ab. 
D ie  M itte ilu n g , daß n u r  20000  G ew ehre  u n d  entsprechende M u n it io n  u n d
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10 M aschinengew ehre v e rs c h ifft w e rden  so llte n , b e trü b te  ih n  sehr, e r w a r 
geradezu v e rz w e ife lt , daß de r C lan  N a G ael d iesen bescheidenen V orsch lag  
angenom m en h a tte , m uß te  e r sich doch sagen, daß e ig e n tlich  dann  schon 
das U n te rn e h m e n , w enn  n ic h t e in  W u n d e r geschah, zum  N ich tg e lin g e n
v e ru r te i l t  w a r.

D azu kam , daß Casem ent gerade durch  seine s tr ik te  W e ige rung , G eld  
anzunehm en, selbst in  e ine schiefe Lage gekom m en w a r, u n d  daß m an ih n  
v ie le ro r ts  fü r  e inen  rom an tischen  S chw ärm er h ie lt .  M an  h a tte  ih n  te i l 
weise sogar übergangen u n d  sich d ire k t  an den am erikan ischen  I r e n fü h re r  
Jo h n  D evoy  gew andt. Das k rä n k te  Casem ent, aber sow oh l d ie  A m e 
r ik a n e r , w ie  je tz t  auch d ie  I r e n  in  Ir la n d , v e r tra u te n  ih m  w e ite r  w ie  
b ishe r, u n d  übe r d ie  Schweiz e rh ie lt  Casem ent A n fa n g  A p r i l  e ine G ehe im 
n ach rich t dieses W o rtla u te s :

A s h lin g
L ie b e r R oger Casem ent!

„ Ic h  te ile  Ih n e n  als A bgesand te r des H e r rn  P rä s id e n te n  des O bersten  
Rates de r Ir isch e n  F re iw illig e n a rm e e  fo lgendes m it :

1. D ie  E rhebung  is t a u f den A b e n d  des nächsten O stersonntags festgesetzt.
2. D ie  bezeichnete W affensendung  m uß in  d e r T ra le e -B u ch t spätestens be i 

S onnenunte rgang  K arsam stag  ankom m en.
3. Deutsche O ffiz ie re  s ind  fü r  d ie  irischen  F re iw ill ig e n tru p p e n  u n te r  a llen  

U m ständen  e r fo rd e r lic h .
4. E in  deutsches U n te rse e b o t m uß im  D u b lin e r  H a fe n  liegen . D ie  Z e it  is t 

k u rz , sie m uß k u rz  sein, w ir  müssen hande ln , G e fa h r is t im  V erzüge.

Sehr ergeben

E in  F re u n d  vo n  James M a lco lm .

S o fo rt gab Casem ent a u f dem selben G eheim w ege d ie  A n tw o r t ,  daß 
deutsche O ffiz ie re  n ic h t zu r V e rfü g u n g  s tünden , ebensowenig e in  d e u t
sches U n te rseeboo t. D ie  N a ch rich t is t in  I r la n d  n ie  angekom m en. Case
m e n t w a r en ttäusch t. E r  h a tte  a u f eine a k tiv e re  U n te rs tü tz u n g  de r d e u t
schen R eg ie rung , insbesondere d e r A rm e e fü h re r  ge h o fft, e r fü h lte  sich 
be trogen , ganz im  Gegensatz zu den M ä n n e rn  in  I r la n d  u n d  in  A m e rik a , 
d ie  den A u fs ta n d  o rg a n is ie rte n . In  e inem  B r ie f  D evoys, des F ü h re rs  de r 
am erikan ischen  Ire n , s te h t w ö r t l ic h :

„E s  is t n ic h t w a h r, daß d ie  D eutschen uns schlecht b e hande lt 
haben, sie haben alles u n d  m e h r fü r  uns getan, um  was w ir  sie gebeten 
haben.4*

A us e igenem  Entsch luß  u n d  in  irg e n d e in e r nervösen  Ü b e rre izu n g  
fa ß te  Casem ent neue P läne. S ta tt d e r zw e i vo rgeschriebenen Schiffe be
schloß e r, n u r  eins m it  e in e r W a ffe n la d u n g  abzusenden. D ie  deutsche 
R eg ie rung  s te llte  ih m  das S ch iff „ A u d “  z u r V e rfü g u n g . D ie  a n g e fo rd e rte  
A n z a h l vo n  W a ffe n  u n d  M u n it io n  w u rd e  ve rladen . A b e r Casem ent g laub te  
b e re its  b e i de r A usre ise  n ic h t an e in  g lückliches G e lin g en ; e r w a r de r A n -
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sicht, daß es dem  Schiff n iem a ls  ge lingen  k ö n n te , d ie  englische B lockade 
zu durchbrechen.

Da e r zudem  n ic h t annehm en k o n n te , daß de r K u r ie r  ü b e r d ie  
Schweiz re ch tze itig  in  I r la n d  e in trä fe , w a r e r noch unsch lüssiger, e r tra u te  
w eder den D eutschen, noch seinen irischen  K am pfgenossen, e r w a r n u r 
fana tisch  vo n  d e r Idee  besessen, den A u fs ta n d  zu e inem  E rfo lg e  zu fü h re n , 
u n d  h a n d e lte  so, w ie  es ih m  sein Gewissen eingab.

N ic h t aus F e ig h e it, ne in , gerade aus dem  gegen te iligen  G runde , um  
du rch  e in  O p fe r, welches e r zu b r in g e n  v o rh a tte , seine L a nds leu te  vo n  der 
W a h rh e it se iner B estrebung  zu überzeugen u n d  sie g le ich ze itig  zu neuem  
un e rsch ü tte rlich e m  K a m p f anzu feue rn , b e g le ite te  e r d ie  „A u d “  n ich t, son
d e rn  fu h r  a u f e inem  deutschen U n te rseeboo t nach Ir la n d .

U n te r  dem  K o m m a n d o  des K a p itä n s  K a r l  S p in d le r fu h r  d ie  „ A u d “  
m it  21 O ffiz ie re n  u n d  d e r M annscha ft am N a chm ittag  des 9. A p r i l  aus 
Lübeck  ab. D ie  deutsche R eg ie rung  ka m  seinem  W unsche nach Ü b e r
lassung eines U nterseebootes nach, v o r  a llem , w e il e r e rk lä r te , den irischen  
A u fs ta n d  an O r t u n d  S te lle  a k t iv  zu o rgan is ie ren , u n d  w e il e r d r in g lic h  
k la r  zu m achen w uß te , daß b e i dem  F eh len  m ilitä r is c h e r F ü h re r  u n te r  den 
F re iw ill ig e n  seine A n w e se n h e it u n b e d in g t e r fo rd e r lic h  sei. Das U n te rsee 
b o o t v e rlie ß  den K ie le r  H a fe n  am 12. A p r i l ,  m it  dem  B e fe h l, K a r fre ita g  
in T ra le e -B u c h t m it  de r „ A u d “  zusam m enzutre ffen . In  se iner ü b e rtr ie b e n e n  
A n g s t h a tte  Casem ent b e s tim m t, daß das W a ffensch iff I r la n d  e in  ode r zw ei 
Tage v o r O ste rn  a n la u fe n  müsse. D e r K o m m a n d e u r d e r „ A u d “  h a tte  B e
fe h l e rh a lte n , sein S ch iff zw ischen G rün d o n n e rs ta g  u n d  O stersonn tag  nach 
In is h to o s k e e rt zu b rin g e n .

Das S ch iff fu h r  u n te r  norw eg ischer F lagge, d ie  gesamte M annscha ft 
u n d  a lle  O ffiz ie re  w a re n  als N o rw e g e r v e rk le id e t, a lles w a r m it  solcher 
V o rso rg e  g e tro ffe n , daß k e in  Mensch e inen  fa lschen G edanken  fassen 
ko n n te . B is  zum  le tz te n  w a r f ü r  a lles gesorgt, in  den S p inden  de r M a n n 
schaften u n d  in  den S chränken be fanden  sich B r ie fe  u n d  P h o to g ra p h ie n  
no rw eg ischer M ädchen. A ls  F ra ch t w a r B a u h o lz  d e k la r ie r t, was sich auch 
ta tsäch lich  ü b e r de r M u n it io n  an B o rd  be fand . L e id e r fe h lte  n u r eine 
R ad ioan lage. D ie  „ A u d “  fu h r  n ö rd lic h  um  S cho ttland  h e ru m , g e rie t in  
e inen  S tu rm , w ie  er nach Aussage des K a p itä n s  S p in d le r diesem  in  se iner 
ganzen Seem annslau fbahn n ic h t begegnet w a r, en tg in g  w ie  durch  e in  
W u n d e r a lle n  englischen P a tro u il le n  u n d  K o n tro lls c h iffe n . D ie  irische  
K ü s te  w u rd e  gesichtet, d ie  H o lz la d u n g  ü b e r B o rd  g e w o rfen , u n d  am 
20. A p r i l ,  G ründonners tagabend , e rre ich te  das Schiff nach ausgezeich
n e te r F a h r t T ra lee -B uch t. Es w a r v ie r  U h r. D e r K a p itä n  w a r sto lz , seinen 
B e fe h l an dem  ersten Tage, fü r  w elchen e r O rd e r e rh a lte n  h a tte , aus
g e fü h r t zu haben.

A b e r k e in  L o tse n b o o t w a r da, k e in  S ignal an de r K ü s te ; n iem and . —

(F o rtse tzu n g  fo lg t.)

R e p u b l i k  E i r e  —  D e r  i r i s c h e  O s t e r a u f s t a n d  1916
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Die Insignien der Deutschen U n ivers itä t in  Prag
D e r tschechische S tu rm  a u f die D eutsche U n iv e rs itä t im  Jahre  1934 

V o n  E r n s t  S w o b o d a
Professor an der Deutschen Universität in  Prag

V o r ku rzem  g ing  d ie  N a c h r ic h t d u rc h  d ie B lä t te r , daß die D eutsche 
U n iv e rs itä t in  P rag  neue In s ig n ie n  e rh a lte n  habe. D ie  N a c h r ic h t w a r n ic h t 
ganz zu tre ffe n d . Es h a n d e lte  sich n u r  u m  die vo n  den Pede llen  getragenen 
Z e p te r (S täbe) fü r  den R e k to r  u n d  die fü n f  F a k u ltä te n . D ie  H a ls k e tte n  
de r U n iv e rs itä ts w ü rd e n trä g e r w u rd e n  noch  n ic h t ge lie fe rt. Es e rsche in t 
angezeig t, b e i diesem Anlasse da ra n  zu e rin n e rn , w ie  es zu r W egnahm e 
der a lte n  In s ig n ie n  gekom m en is t.

A ls  in  den le tz te n  Tagen des O k to b e r 1918 die H absburg ische  M o n 
arch ie  ze rfie l u n d  a u f ih re n  T rü m m e rn  der tschechoslow akische S taa t 
e rs tand , da begann auch der heiße K a m p f u m  die R echte  der ä ltes ten  
D eu tschen  U n iv e rs itä t . D am a ls  s tand  D r . A u g u s t N a e g l e ,  e in  Sohn der 
R h e in p fa lz , an der S p itze  der U n iv e rs itä t1).

W ie  N aegle  in  se iner G eschichte der D eu tschen  U n iv e rs itä t nach  dem  
U m stü rze  v o m  28. O k to b e r 1918 b e r ic h te t2), h a tte  schon an diesem  Tage 
eine to lle  Jagd  nach  deutschen A n s c h rifte n  u n d  O r ie n tie ru n g s ta fe ln  e in 
gesetzt, u n d  im  Zuge dieser Jagd  w a ren  auch a lle  v o n  außen h e r e rre ich 
ba ren  deutschen T a fe ln  der U n iv e rs itä t b e se itig t w o rden . Selbst an den 
deutschen K lin ik e n  w u rd e n  d ie  deutschen H ä lf te n  der doppe lsp rach igen  
A u fs c h r ifte n  ü b e rk le b t, so daß d ie  N eu linge  u n te r  den deutschen S tuden ten  
u n d  d ie  h ilfesuchenden  deutschen K ra n k e n  der M ö g lic h k e it b e ra u b t 
w u rd e n , s ich zu re ch tzu fin d e n  oder s ich ü b e r d ie S prechstunden der d e u t
schen P rofessoren zu u n te r r ic h te n . D ie  V e rw a ltu n g  des a lte n  U n iv e rs itä ts 
a rch ivs  w u rd e  der D eu tschen  U n iv e rs itä t v o m  re v o lu tio n ä re n  N a tio n a l
ausschuß abgenom m en u n d  der Tschechischen U n iv e rs itä t übe rtra g e n . D ie  
b is  d a h in  der D eu tschen  U n iv e rs itä t gehörige S te rn w a rte  w u rd e  e inem  
tschech ischen P rofessor übergeben.

1) Ü b e r A ugust Naegle vg l. Geist der Z e it 1937, S. 769ff.
2) R ek to ra tsbe rich t 1921, S. 15ff.
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Selbst v o r  der V e rle u gn u n g  gesch ich tliche r T a tsachen  schreckte  m an 
n ic h t zu rü ck . D ie  n u r  aus S law en zusam m engesetzte N a tio n a lve rsa m m 
lu n g  beschloß am  19. F e b ru a r 1920 e in  Gesetz, m it  w e lchem  n u r  der 
Tschechischen U n iv e rs itä t als „K a r ls -U n iv e rs itä t“  de r N am e des G ründers 
K a r l  IV .  z u e rk a n n t u n d  a u f diese W eise n u r  sie als F o rts e tz e rin  der a lte n  
K a r ls -U n iv e rs itä t e rk lä r t  w u rd e 3). Das K a ro lin u m  (das v o n  K a r l  IV .  e r
r ic h te te  a lte  U n ive rs itä tsgebäude ), das U n iv e rs itä ts a rc h iv  u n d  d ie  R e g is tra 
tu r  w u rd e n  als a lle in iges E ig e n tu m  der Tschechischen U n iv e rs itä t fe s t
g e s te llt u n d  ih r  d ie  V e rw a ltu n g  des K a ro lin u m  ü b e rtragen . D e r D eutschen 
U n iv e rs itä t b lie b  n u r  das R e ch t, e inen T e il des K a ro lin u m  so lange zu 
benu tzen , als n ic h t  fü r  sie e in  N eubau  h e rg e s te llt oder ih r  ausreichende 
E rs a tz rä u m lic h k e ite n  zugewiesen sein w ü rd e n . Ebenso w u rd e n  die a lte n  
In s ig n ie n , Siegel, B ild e r  u n d  sonstigen A n denken  als E ig e n tu m  der 
Tschechischen U n iv e rs itä t e rk lä r t .  Das M in is te r iu m  fü r  Schulwesen u n d  
V o lk s k u ltu r  b e h ie lt s ich v o r, ü b e r d ie  A r t  de r Ü bergabe dieser Gegen
stände an d ie  Tschechische U n iv e rs itä t zu  en tscheiden u n d  zu  b e s tim 
m en, in w ie w e it d ie  D eutsche U n iv e rs itä t d a fü r E rsa tzgegenstände e r
h a lte n  werde.

E in e in h a lb  Jah re  h a tte  der auch fü r  das S tu d ie n ja h r 1919/20 zum  
R e k to r  w iede rgew äh lte  A u g u s t N a e g l e  u n d  m it  ih m  der Senat der U n i
v e rs itä t m it  a lle r E ne rg ie  gegen das Z us tandekom m en dieses Gesetzes 
g e kä m p ft. I n  seinem  Besch luß  v o m  17. Ja n u a r 1920 verw ies der Senat 
d a ra u f4), daß gesch ich tliche  T a tsachen  auch d u rch  e in  Gesetz n ic h t u n 
geschehen gem acht w erden kö n n te n  u n d  daß das Gesetz u n z w e ife lh a ft 
gegen den M in d e rh e its v e rtra g  v o m  10. Septem ber 1919 verstoße, der zu m  
G rundgesetz des Staates e rk lä r t  w o rden  w a r u n d  a llen  B ü rg e rn  des Staates 
ohne U n te rsch ied  der Sprache d ie  g le ichen b ü rg e rlich e n  u n d  p o lit isch e n  
R ech te  zusicherte . D e r Senat verw ies fe rn e r d a ra u f, daß die M illio n e n  
zäh lende deutsche B e vö lke ru n g  de r S ude ten länder n u r  im  V e rtra u e n  a u f 
d ie  fe ie rlich e  Zus iche rung  der E in h a ltu n g  dieses Grundgesetzes, das in  
der V erfassungsu rkunde  der Tschechoslow akischen R e p u b lik  neuerd ings 
ausgeprochen w orden  w a r, s ich der d u rch  d ie  F riedensverträge  geschaffenen 
p o lit is ch e n  R ege lung u n te rw o rfe n  habe. I n  der v o m  akadem ischen Senat 
noch  im  g le ichen Jah re  herausgegebenen S c h r ift ü b e r das Gesetz vom  
19. F e b ru a r 1920 w ird  der gegen dieses Gesetz g e füh rte  le idenscha ftliche  
K a m p f gesch ilde rt. I n  e inem  be ige füg ten  G u ta ch te n  des Professors der 
G eschichte , D r. E m il W e ru n s k y , w ird  aus dem  S tifts b rie fe  der U n iv e rs itä t 
—  der G oldenen B u lle  v o m  7. A p r i l  1348 —  nachgew iesen5), daß K a r l  
keineswegs als b loß e r K ö n ig  v o n  B öhm en , sondern n u r  als „R ö m is c h e r 
K ö n ig  u n d  k ü n ft ig e r  K a ise r“  (re x  R o m a n o ru m  sem per A ugus tus  in  im p e 
ra to re m  p o s tm o d u m  p rom ovendus), dessen M a c h tv o llk o m m e n h e it nach

3) Das Gesetz vom  19. F ebrua r 1920, herausgegeben vom  Akadem ischen Senat der 
Deutschen U n ive rs itä t, 1920, S. 11.

4) A . a. O., S. 14ff.
6) A . a. O., S. 38 ff. und  „D a s  h istorische R echt der Deutschen U n iv e rs itä t in  Prag, 

e in  Sch lußw ort ih res akademischen Senates“ , herausgegeben im  Selbstverlag 1930. 
G utachten der P ro f. W erunsky und  Weizsäcker.
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dem  F ra n k fu r te r  Reichsgesetz L ice t ju r is  v o m  6. A u g u s t 1338 aus der 
R eg ie rungsze it L u d w ig s  des B a ye rn  der des gekrön ten  röm ischen  K aisers 
g le ichgeach te t w u rd e , d ie  U n iv e rs itä t (das P rage r G e ne ra ls tud ium ) g rü n 
dete u n d  n u r  als so lcher, also als in  der ö ffe n tlich e n  M e inung  des 14. J a h r
h u n d e rts  —  selbst b e i den n ich td e u tsch e n  V erfassern  der k irch e n p o litis ch e n  
S tre its c h r if te n  —  a n e rka n n te r M onarcha  m u n d i sogar d ie P riv ile g ie n  des 
auß erha lb  des Im p e r iu m  R o m a n u m  gelegenen P a r i s e r  G enera ls tud ium s 
a u f  d ie  n e u e rlic h te te  P rager U n iv e rs itä t zu  üb e rtra g e n  u n d  den nach  dem  
Zeugnis der a lte n  C h ron iken  aus D e u tsch lan d , F ra n k re ic h , E n g la n d , 
I ta lie n , U n g a rn  u n d  P o len  he rbe is tröm enden  frem den  M ag is te rn  u n d  
S cholaren den fü r  d ie H in -  u n d  R ückre ise  e rfo rd e rlich e n  K ö n igsschu tz  zu 
ve rle ihen  ve rm och te . D esha lb  fü h r t  K a r l  auch im  S t if ts b r ie f  se lbst an 
e rs te r S te lle  den T ite l  „R o m a n o ru m  re x  sem per A u g u s tu s “ . I n  der g le ichen 
E ig e n sch a ft h a t K a r l  ku rze  Z e it spä te r, im  Jah re  1355, auch P e r u g i a  ein 
s tu d ii generalis p r iv ile g iu m  u n d  dem  G ene ra ls tu d iu m  in  P a  v ia  im  S tif ts 
b r ie f  v o m  13. A p r i l  1361 n ic h t b loß  die P riv ile g ie n  der G enera ls tud ien  
P a ris  u n d  B o logna , sondern überd ies jene  der G enera ls tud ien  O x fo rd , 
O rleans u n d  M o n tp e llie r  ve rliehen . N u r  aus dem  C h a ra k te r P rags als R eichs
u n iv e rs itä t e rk lä rte  s ich der gew a ltige  Besuch zu  E nde  des 14. J a h r
h u n d e rts . Sie w a r e in  In s t i t u t  vo n  europä ischem  R u f  gew orden, u n d  die 
Z a h l de r v o n  n a h  u n d  fe rn  gekom m enen S tuden ten  b e lie f sich nach den 
Ü be rlie fe ru n g e n  in  den le tz te n  Ja h rze h n te n  des 14. Ja h rh u n d e rts  jä h r lic h  
w enigstens a u f 110006). So k a m  es auch, daß d ie  U n iv e rs itä t ,  u n d  zw ar 
M ag is te r u n d  S tuden ten , nach den S ta tu te n  in  v i e r  N a t i o n e n  e in g e te ilt 
w u rd e n : d ie  böhm ische, d ie  bayrische , d ie po ln ische u n d  sächsische. Jeder 
v o n  ih n e n  s tand  eine S tim m e  zu, was z. B . fü r  d ie  R e k to ra ts w a h l v o n  e n t
scheidender B ede u tu n g  gewesen is t.  H e rvo rgehoben  m uß  noch  w erden , daß 
u n te r  böhm ische r N a tio n  a l l e  L a n d e sk in d e r der böhm ischen  K ro n e  zu  v e r
stehen w a re n 7) u n d  daß d ie h ie ru n te r  fa lle n de n  S tuden ten  zum  größ ten  
T e il deu tscher A b s ta m m u n g  gewesen s ind . Das ko n n te  n ic h t anders sein, 
w e il d ie  B ü rg e rsch a ft de r S täd te  großen te ils  deutsch w a r, d ie S tu d e n te n 
scha ft sich aber v o r  a lle m  aus der s täd tischen  B e vö lke ru n g  b ild e te . D e r 
t s c h e c h i s c h e  G esch ichtsforscher T o m e k  s te llt  in  seiner G eschichte der 
P rager U n iv e rs itä t überd ies fe s t (S. 4 7 f ) ,  daß die böhm ische N a tio n  b is 
zu m  Jah re  1408 im m e r n u r  w en ig  m eh r als e in  F ü n fte l de r gesam ten 
P rager S tu d e n te n sch a ft b e tru g , u n d  daß auch d ie  „sogenann te  po ln ische 
N a tio n “  n u r  dem  N am en  nach  s law isch w a r, w äh rend  d ie  M eh rzah l ih re r  
M itg lie d e r, da sich ih r  G eb ie t b is nach Obersachsen u n d  T h ü rin g e n  e r
s tre ck te , aus D eutschen bestand.

W ie  m a n n h a ft N aegle fü r  d ie  u ra lte n  R ech te  der D eu tschen  U n iv e rs itä t 
g e k ä m p ft h a t, e rh e llt besonders aus der kü h n e n  A nsprache , die er übe r 
d ie  gesch ilde rten  V orgänge  der Jah re  1918— 1920 an den P räs iden ten  der 
R e p u b lik  D r . M a s a r y k  a n lä ß lich  dessen 70. G eburtstages geha lten  h a t8).

®) T o m e k ,  Geschichte der Prager U n ive rs itä t. 1849, S. 38.
7) W e iz s ä c k e r ,  G utachten a. a. O.
8) Das Gesetz vom  19. F ebruar 1920, a. a. O., S. 39ff.
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A b e r auch nach dem  Z ustandekom m en  des Gesetzes lie ß  er n ic h t ab, im m e r 
w ie d e r gegen das e r lit te n e  U n re c h t zu p ro te s tie re n . A ls  N aegle fü r  das 
S tu d ie n ja h r 1929/30 zu m  d r it te n m a l zum  R e k to r  g e w ä h lt w o rden  w a r, 
n a h m  der akadem ische Senat in  der S itzu n g  v o m  5. F e b ru a r 1930 u n te r  
H in w e is  a u f d ie  zehn jäh rige  G e ltu n g  des Gesetzes ü b e r das V e rh ä ltn is  der 
P rage r U n iv e rs itä te n  in  e iner ö ffe n tlich e n  K u n d g e b u n g  ne u e rlich  S te llu n g  
gegen die d a r in  gesetzlich  festgesetzte  G e sch ich ts fik tio n  u n d  erhob die 
F o rd e ru n g , daß a u f dem  W ege der Gesetzgebung d ie  h is to rische  W a h rh e it 
u n d  G e re ch tig ke it w iede r zu m  A u s d ru c k  geb rach t w e rde9). F e ie r lich  
w ie d e rh o lte  N aegle diese F o rd e ru n g  noch  in  seiner Rede b e i de r In a u g u ra 
t io n  seines N ach fo lgers  am  4. D ezem ber 1930, zw e i Jah re  v o r  seinem  Tode.

A b e r alles R ingen  w a r ve rgeb lich . Im  S tu d ie n ja h r 1933/34 setzte der 
R e k to r  D o rn in  der Tschechischen U n iv e rs itä t a u f G ru n d  jenes Gesetzes 
d ie  g ru n d b ü ch e rlich e  D u rc h fü h ru n g  der E ig e n tu m sü b e rtra g u n g  an die 
Tschechische U n iv e rs itä t d u rch . A m  21. N ove m b e r 1934 w u rd e  der 
R e k to ra ts k a n z le i de r D eu tschen  U n iv e rs itä t e in  E r la ß  des M in is te riu m s  
fü r  Schulwesen u n d  V o lk s k u ltu r  zuges te llt, de r b e s tim m te , daß die a l t 
e h rw ü rd ig e n  In s ig n ie n  der P rage r U n iv e rs itä t ,  n a m e n tlic h  die goldenen 
u n d  ve rg o lde ten  K e tte n  de r F u n k tio n ä re , das R ek to rsze p te r u n d  die 
Z e p te r der v ie r  a lte n  D ekana te  dem  V e rtre te r  des R e k to ra ts  der K a rls -  
U n iv e rs itä t an je n e r S te lle  auszufo lgen seien, an der sie a u f b e w a h rt w u r 
den. Z ug le ich  w u rd e  der D eutschen U n iv e rs itä t angeboten, die b ishe r vo n  
de r Tschechischen U n iv e rs itä t b e n u tz te n , im  Jah re  1882 a n lä ß lich  der 
T e ilu n g  der U n iv e rs itä t in  eine deutsche u n d  eine tschechische ang e fe rtig 
te n  In s ig n ie n  le ihw e ise  zu  gebrauchen, b is der S ta a t der D eu tschen  U n i
v e rs itä t E rsa tzs tücke  lie fe re .

D re i S tunden  nach  dem  E in tre ffe n  dieses Erlasses w u rd e  b e im  R e k to ra t 
e in  Schre iben der Tschechischen U n iv e rs itä t abgegeben, in  w e lchem  m i t 
g e te ilt  w u rde , daß zw ei H e rre n , de r auß e ro rden tliche  Professor D r. W enze l 
V o j t i s e k ,  de r als schä rfs te r Gegner der D eutschen U n iv e rs itä t a u f
g e tre ten  u n d  n ic h t e in m a l M itg lie d  des Senates w a r, u n d  der tschechische 
K a n z le id ire k to r  D r. R i h a  am  M on tag , dem  26. N o ve m b e r 1934, zu r Ü b e r
nahm e der G egenstände erscheinen w ü rden .

D ie  V e rfü g u n g  des M in is te riu m s  erregte  u m  so größeres B e frem den, 
w e il se it dem  In k ra f t t re te n  des Gesetzes v o m  F e b ru a r 1920 nahezu 15 Jah re  
ve rs tr ich e n  w aren  u n d  überd ies v o r  m ehreren Ja h re n  zw ischen dem  da
m a ligen  R e k to r  der D eu tschen  U n iv e rs itä t D r . M a ria n  San N i  c o l o  u n d  
dem  tschechischen R e k to r  D r. P e k ä r  aussichtsre iche V e rh and lungen  
a n g e k n ü p ft u n d  nahezu zu m  A bsch luß  geb rach t w o rden  w aren , des I n 
h a lts , daß diese a lte n  In s ig n ie n  im  M useum  v e rw a h rt u n d  be i besonders 
fe ie rlich e n  Anlässen sow oh l der Tschechischen als auch der D eutschen 
U n iv e rs itä t zu m  Gebrauche übergeben w erden  so llten . D a vo n  w a r n u n  
ke ine  Rede m eh r. D ie  Tschechische U n iv e rs itä t beanspruch te  diese a lte n  
Ze ichen der akadem ischen W ü rd e n trä g e r, d ie auch nach der T e ilu n g  der

9) R ek to ra tsbe rich t 1929/30. Das h istorische R echt, S. 27 ff.
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U n iv e rs itä t im  Jah re  1882 der D eu tschen  U n iv e rs itä t ve rb lie b e n  w aren , 
a u f G ru n d  des Gesetzes v o m  19. F e b ru a r 1920 als ih r  d irek tes  u n d  u n 
e ingeschränktes E ig e n tu m .

D e r akadem ische Senat e rk lä rte  s ich in  Perm anenz, e rhob noch  e inm a l 
fe ie r lic h  E in s p ru c h  gegen das U n re c h t, das der D eu tschen  U n iv e rs itä t 
d u rch  das Gesetz v o m  Jah re  1920 zug e fü g t w o rden  w a r u n d  bezeichnete 
insbesondere die vorgeschriebene A r t  de r Ü bergabe als u n w ü rd ig  u n d  u n 
annehm bar. D e r R e k to r  D r . G r o s s e r ,  de r P ro re k to r  D r . G e s e m a n n  u n d  
de r frü h e re  R e k to r  D r. San N i c o l ö  begaben s ich  am  nächsten  Tage als 
A bgesand te  in  das S c h u lm in is te riu m  u n d  zu m  M in is te rp rä s id e n te n , u m  die 
S te llungnahm e  des Senates bekann tzugeben  u n d  d ie  Z u rü ckn a h m e  der 
V e rfü g u n g  zu e rw irke n .

D ie  K u n d e  v o n  dem  P ro tes te  der D eu tschen  U n iv e rs itä t ve rb re ite te  
s ich w ie  e in  L a u ffe u e r. D ie  tschechischen Z e itu n g e n  b ra ch te n  e n trü s te te  
A r t ik e l  u n d  bezeichneten das V orgehen  der D eu tschen  U n iv e rs itä t als 
P ro v o k a tio n  u n d  R e vo lte . W ä h re n d  d ie  A b o rd n u n g  der U n iv e rs itä t b e im  
M in is te rp rä s id e n te n  w e ilte , k a m  d ie  N a c h ric h t, daß die tschechischen 
S tuden ten  sich ansch ick ten , d ie  In s ig n ie n  m i t  G e w a l t  zu  ho len.

Schon e inm a l, v o r  m eh r als e inem  ha lben  Ja h rta u se n d , h a tte  der S tre it 
u m  die a lte n  In s ig n ie n  d ie  G em ü te r e n tf la m m t. E inundsechz ig  Jah re  nach 
der G rü n d u n g  der U n iv e rs itä t w a r u n te r  dem  E in f lu ß  des g lühenden  
D eutschenhassers M a g is te r Jo h a n n  H u s  u n d  seines Freundes H ie ro n ym u s  
eine vo lls tä n d ig e  U m w ä lzu n g  in  der O rg a n isa tio n  der U n iv e rs itä t h e rb e i
g e fü h r t w o rden , d u rch  d ie der böhm ischen  N a tio n  d r e i  S tim m en , den 
ü b rig e n  d re i N a tio n e n  zusam m en aber n u r e i n e  S tim m e  z u e rk a n n t w o rden  
w a r10). D am a ls  —  im  Jah re  1409 —  w a r auch d ie  F o rd e ru n g  a u f  A u s fo lg u n g  
de r In s ig n ie n  an  die U n iv e rs itä t g e s te llt w o rden . D e r a lte  deutsche R e k to r  
H e n n in g  B a ltenhagen , e in  W ü rtte m b e rg e r, de r der „sächsischen N a tio n “  
angehörte , h a tte  jedoch  d ie Ü bergabe  ve rw e ig e rt. A ls  dann  a u f kö n ig lich e n  
B e fe h l de r kö n ig lich e  K o m m issä r N ik o la u s  vo n  L o b k o w itz  m i t  e inem  be
deu tenden  Gefolge vo n  B ew a ffne ten  d ie  H erausgabe der In s ig n ie n , d. h. 
de r Schlüssel zu r U n ive rs itä ts la d e , des R ektorssiege ls u n d  der M a tr ik e l,  
e rzw ang, h a tte n  s ich d ie  aus D e u tsch lan d  stam m enden S tuden ten  u m  ih re  
deutschen L e h re r geschart, h a tte n  der fe in d lic h  gew ordenen S ta d t den 
R ü cke n  g e ke h rt u n d  w aren  —  e tw a  fü n fta u se n d  an der Z a h l —  außer 
Landes gezogen, u m  in  L e ip z ig  eine T o c h te ru n iv e rs itä t zu  g rü n d e n 11).

F a s t schien es, als so llte n  d ie  Geschehnisse je n e r fe rnen  V e rgangenhe it 
w iede rkeh ren . M it  dem  R e k to r  D r . D ra h o v s k y , dem  P ro re k to r  D r. D o m in  
u n d  dem  D e ka n  der theo log ischen  F a k u ltä t  D r . Jose f V a js  an der S p itze , 
zogen am  22. N o ve m b e r 1934 d ie  fa n a tis ie rte n  tschechischen S tuden ten  
zu m  H ause des R e k to ra ts  der D eu tschen  U n iv e rs itä t .  K a u m  w aren  d ie  v o m  
M in is te rp rä s id e n te n  zu rü ckg e ke h rte n  deutschen P rofessoren im  R e k to ra ts 
gebäude ange lang t, als auch schon der S tu rm  de r tschechischen S tuden ten  
a u f  das geschlossene T o r  e insetzte . G lück liche rw e ise  h a tte n  eine A n z a h l
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de r zu m  H ausschu tz  herbe ie ilenden  deutschen S tuden ten  d ie zu m  R e k to ra t 
fü h re n d e n  T re p p e n  u n d  ebenso d ie  T re p p e n  zum  D e k a n a t der rech ts- u n d  
s taa tsw issenscha ftlichen  F a k u ltä t  besetzt. D iese w en igen deutschen S tu 
den ten  k ä m p fte n  gegen d ie  Ü b e rm a c h t der tschechischen S tuden ten  einen 
w ah ren  H e ld e n ka m p f, dessen S chaup la tz  d ie  u ra lte n  T reppen  w u rden . 
A us S tü h le n  u n d  T ischen  w aren  in  a lle r E ile  H inde rn isse  e rb a u t w orden . 
M i t  ih re r  H ilfe  u n d  in  v ie ls tü n d ig e m  R ingen  w u rd e  der A n s tu rm  der to b e n 
den Massen, dem  die zah lre ichen  P o lize ia b te ilu n g e n  ta te n lo s  zusahen, 
e rfo lg re ich  abgew ehrt u n d  ih r  E in d r in g e n  in  d ie R äum e des R e k to ra ts  v e r
h in d e r t. N u r  in  das e in  S to ckw e rk  t ie fe r  gelegene slaw ische S em inar v e r
m o ch ten  die A n g re ife r zu gelangen u n d  w ü te te n  d o r t  hem m ungslos. Selbst 
d ie  W asse rle itung  w u rde  aus der W a n d  gebrochen, die D ie le n  des F u ß 
bodens herausgerissen, R ücherschränke  u m g e s tü rz t u n d  eine große V e r
w ü s tu n g  a n g e rich te t. V o n  w e lche r G esinnung die fa n a tis ie rte  Menge e r fü l l t  
w a r, lie ß  am  besten d ie  sym bo lische  H a n d lu n g  e rkennen, m i t  w e lche r d ie 
D e m o n s tra n te n  aus e inem  herausgerissenen T ü rra h m e n  e inen im p ro v i
s ie rte n  G algen h e rs te llte n  u n d  da ran  das S ch ild  m it  de r A u fs c h r if t  „R e k to 
r a t  de r D eu tschen  U n iv e rs itä t“  aufzogen.

S ch ließ lich  sah sich de r R e k to r  D r . Grosser g e n ö tig t, v o m  F enste r des 
oberen S tockw erkes herab  d ie  H il fe  der P o lize i anzu ru fen . N och  gegen 
7 U h r  abends aber ve rs tieg  s ich der L e ite r  de r tschechischen D e m o n 
s tra n te n  so w e it, dem  deutschen R e k to r  e in  te lephonisches U lt im a tu m  
zu s te llen  m it  de r D ro h u n g , w enn  dieser s ich n ic h t h in n e n  5 M in u te n  der 
P o lize i übergebe, das Gebäude zu  dem olie ren . E rs t gegen 9 U h r  k o n n te n  
d ie  deutschen P rofessoren u n d  ih re  V e rte id ig e r die H äuser verlassen, deren 
T o re  geschlossen w u rden .

N u n m e h r ü b e rn a h m  e in  sta rkes P o lize ia u fg e b o t die W ache v o r  u n d  
in  den H äuse rn . D a  aber die D e m o n s tra tio n e n  a u f den S traßen auch noch 
am  S onntag, dem  25. N o vem ber, ih re n  F o rtg a n g  nahm en u n d  der R e k to r 
v o n  versch iedenen deutschen Seiten d a ra u f a u fm e rksam  gem acht w u rde , 
in  w e lche r G e fah r s ich d ie  deutschen K u ltu ro b je k te  in  P rag  be fänden, e n t
schloß er s ich  am  26. N ovem ber, d ie  In s ig n ie n  im  M in is te r iu m  an eine 
m in is te r ie lle  K o m m iss io n  in  w ü rd ig e r W eise zu  übergeben. D ie  B e n u tzu n g  
de r In s ig n ie n  der Tschechischen U n iv e rs itä t w u rd e  abge lehn t. N och  am  
g le ichen Tage ü b e rm it te lte  das M in is te r iu m  die e rha ltenen  In s ig n ie n  der 
Tschechischen K a r ls -U n iv e rs itä t ,  d ie in  der H a lle  der ju r id is c h e n  F a k u ltä t  
e in  großes Siegesfest fe ie rte . E in  ö ffe n tlic h e r U m zu g  beendete die Fe ier. 
D ie  D eutsche U n iv e rs itä t aber schloß tra u e rn d  fü r  lä n g e r als e inen M o n a t 
ih re  Tore .

I n  diesen schweren Tagen gedachten die deutschen S tuden ten  ih res u n 
ve rgeß lichen  eisernen R e k to rs  D r. N a e g l e ,  u n d  u n te r  dem  E in d rü c k e  der 
E re ign isse  fa ß te n  sie den E n tsch lu ß , ih m  e in  D e n k m a l zu setzen zum  
Ze ichen, daß die deutschen S tuden ten  entschlossen seien, in  seinem  S inne 
die E h re  u n d  d ie  R echte  der D eu tschen  U n iv e rs itä t ,  dieses ko s tb a re n  u r 
a lte n  Besitzes de r sudetendeutschen K u ltu r ,  auch in  Z u k u n ft  m a n n h a ft 
zu  v e rte id ig e n . Z u r A u fb r in g u n g  der e rfo rd e rlich e n  M it te l aber beschlossen

87



E r n s t  S w o b o d a

sie zug le ich , e inen vo lle n  Tag  zu h u nge rn  u n d  das d a d u rch  e rsparte  Geld 
als D e n km a lfo n d s  anzulegen. E rh e b e n d  w a r es, m i t  w e lche r E in m ü tig k e it  
d ie  deutschen S tuden ten , deren Z a h l nahezu fü n fta u s e n d  b e tru g , diesen 
B esch luß  z u r T a t m ach ten . A us e inhe im ischem  M a rm o r w u rd e  das B ild  
Naegles v o n  e inem  sudetendeutschen K ü n s tle r  g e fo rm t, im  F e b ru a r 1936 
im  Senatssaal de r D eu tschen  U n iv e rs itä t fe ie r lic h  e n th ü l lt  u n d  der O b h u t 
de r akadem ischen B ehörde  übergeben, an dem  gle ichen Tage, an w elchem  
d ie  s te rb lich e n  Ü berres te  des großen V o rkä m p fe rs , de r „e ise rn e n  M a g n i
fizenz“ , in  seine H e im a t ü b e r fü h r t w u rden .

D ie  v o rb ild lic h e  H a ltu n g  der deutschen S tuden ten  v e rd ie n t es, w e ite ren  
K re isen  b e k a n n t zu w erden. Das geb ie te t d ie P f l ic h t de r D a n k b a rk e it 
gegen diese ta p fe re n  ju n g e n  M änne r, d ie  u n te r  den schw ie rigs ten  V e rh ä lt
nissen ih r  D e u ts c h tu m  h o ch h ie lte n  u n d  d ie  Z u k u n ft  de r deutschen W issen
s ch a ft in  den S ude ten lände rn  s ichern  h a lfe n .
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Prags k u ltu re lle  Verwandlung
V o n  W i l l y  B e e r

D ie  e inze lnen europäischen H a u p ts tä d te  haben, aufs w esentliche  ge
sehen, ih r  b es tim m tes  geistiges G esich t. Es m ag vorübe rgehend  Z e iten  
geben, in  denen dies G esich t —  w ie  z. B . im  B e r lin  de r N achkriegsze it —  
e in ige  frem de  Züge b e k o m m t; aber sie re ichen  gew öhn lich  n ic h t h in , u m  
de r e igen tlichen  G e s ta lt e ine r S ta d t ih r  W esen zu nehm en. A u ch  d ie sich 
s te tig  ve rändernde  geistige K o n z e p tio n  des europäischen K o n tin e n ts  h a t 
doch den n a tio n a le n  K u ltu re n  u n d  den sie da rs te llenden  s täd tischen  Z e n tre n  
E u ropas ebensoviele B ere icherungen  g eb rach t w ie  E ig e n tü m lic h k e ite n  ge
lassen u n d  m itu n te r  auch v e r t ie f t .  W e n n  in  diesem  B ild e  d ie  deutsche 
H a u p ts ta d t n ic h t  in  dem  Maße eine e indeu tige  geistige P rägung  b e s itz t 
w ie  P a ris  u n d  L o n d o n  u n d  R om , so h a t das seinen G ru n d  v o rn e h m lic h  
in  den m a n n ig fa ltig e n  W eisen, in  denen s ich  deu tscher G e ist seine V e r- 
s in n lic h u n g  gesucht h a t ; u n d  so w ird  m an  ih n  in  M ünchen , in  D resden, in  
H e id e lb e rg  u n d  in  v ie le n  anderen deutschen S täd ten  m indestens in  der 
g le ichen S in n fä ll ig k e it fin d e n , w ie  in  der H a u p ts ta d t des Reiches. A b e r 
gerade aus diesen versch iedenen A r te n  der deutschen G e is tig ke it h a t s ich  
in  der o b je k t iv  w ägenden W e lt eine sehr e inhe llige  V o rs te llu n g  vo n  ih re r  
B esonde rhe it he rausgeb ilde t. M an  w e iß  den W irku n g sk re is  des deutschen 
Geistes heu te  abzuschätzen u n d  den B ogen  zu  e rkennen, in  dem  er sich 
ü b e r w e ite  S trecken  spann t, d ie  n ic h t zu seinem  p o lit is ch e n  B ere ich  im  
engeren S inne gehören. D aß  er se it J a h rh u n d e rte n  besonders n a c h h a lt ig  
a u f den m itte le u ro pä isch e n  R a u m  g e w irk t h a t, is t  e in geistesgeschichtliches 
F a k tu m , das als R e a litä t zu erkennen  u n d  e inzuschätzen is t. U m  so w ic h 
t ig e r  fü r  a lle  Gespräche ü b e r die G em e insam keit des europäischen D enkens 
w erden  d a ru m  die E rke n n tn isse , d ie  heu te  das S tu d iu m  der ge istigen 
S itu a tio n  an e inem  entscheidenden P u n k te  M itte le u ro p a s , in  P r a g ,  v e r
m it te ln .

Das R e s u lta t eines solchen E rkundungsve rsuches lä ß t s ich vo rw e g 
nehm en : P rag  is t in  G efahr, seine m itte le u ro pä isch e  Z e n tra lla ge  ideo log isch  
m iß b ra u ch e n  zu lassen. D e r E in d ru c k  b le ib t ,  daß die d e n kb a r sch lechteste 
E n tw ic k lu n g , d ie  diese g e sch ich ts träch tige  S ta d t im  H erzen  des K o n t i 
nen ts  nehm en k o n n te , be re its  sehr w e it fo r tg e s c h r itte n  is t. S e it P rag , das
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u n v e rk e n n b a r im  deutschen E rb e  ru h t ,  H a u p ts ta d t de r Tschechoslow ake i 
is t,  fü h l t  es s ich dieser neuen G ründungsidee , den Id e a le n  v o n  1918, v e r
p f l ic h te t ;  de r ju n g e  S ta a t h a t s ich dieser K o n s tru k t io n  m it  D a n k b a rk e it  
h ingegeben u n d  den S tro m  der w es tlichen  Z iv i lis a t io n  u n d  de r französischen 
B ild u n g svo rs te llu n g e n  u n g e h e m m t nach  P ra g  fließen lassen. Das h ie lt  
lange an. D ie  T h e a te r, d ie  K in o s , die Schulen le b te n  aus diesem  G edanken
kre is . E r  fa n d  u m  so w illko m m e n e re n  E in g a n g , als e r im  G ewände e iner 
w e ltw e ite n  in te rn a tio n a le n  K u ltu r id e e  dahe rkam . D ie  le tz te n  Jah re  aber, 
in  denen diese K u ltu r id e a le  in  ganz E u ro p a  im m e r fra g w ü rd ig e r w u rd e n  
u n d  aus D e u tsch lan d  der k rä ft ig e  S toß gegen ih re  S che inb lü te  e insetzte , 
begannen d ie  W e s tg lä u b ig k e it auch  in  P ra g  zu  e rs c h ü tte rn .

Es is t  je doch  n ic h t so, daß der F rem de heu te  in  P rag  eine A b k e h r  
v o m  K u ltu rs c h e m a  der w es tlichen  D e m o k ra tie  bem erken  m üß te . E r  s ieh t 
v ie lm e h r d ie  d e u tlich e n  A nze ichen  d a fü r , daß sich —  a lle rd ings  im m e r 
u n te r  dem  D e ckm a n te l de r „D e m o k ra t ie “  —  a llm ä h lic h  eine neue F re m d 
h e it  ü b e r P rag  zu  b re ite n  b e g in n t, d ie ih re n  U rs p ru n g  u n v e rk e n n b a r im  
O sten, in  de r S o w je tu n io n , h a t. A ndere rse its  ka n n  es dem  au fm erksam en 
B eobach te r aber auch n ic h t entgehen, daß  der tschechische S ta a t se lbst se it 
geraum er Z e it  A n s trengungen  m a ch t, u m  in  P rag  eine eigene geistige T ra d i
t io n  zu  schaffen. D iese B e m ü h u n g , d ie  ih re n  G ru n d  ohne Z w e ife l in  der 
E rfo lg lo s ig k e it b ishe r gehegter B in d u n g e n  h a t, w ird  in  P rag  n u r  geringe 
F rü c h te  e rw a rte n  d ü rfe n , so sehr d ie  tschechoslow akischen Forsche r je tz t  
auch dazu angeha lten  s ind , die E in h e it  des tschechischen u n d  des s low a
k ischen  V o lkes  als eine v ie le  J a h rh u n d e rte  zu rückre ichende  Tatsache zu 
le g it im ie re n . D a zu  k o m m t fü r  die V e ra n tw o rt lic h e n  d ie N o tw e n d ig k e it, 
das deutsche D re ie in h a lb -M illio n e n -V o lk  in  der Tschechoslow ake i ge istig  
m i t  dem  S taa te , de r insgesam t n u r  ü b e r eine B e vö lke ru n g  v o n  e tw a  
15 M illio n e n  v e rfü g t, in  E in k la n g  zu  b rin g e n . Das gesch ieht k u l tu r 
p o lit is c h  da d u rch , daß be i u n e n d lich  v ie le n  G elegenheiten v o n  den m aß 
geb lichen M änn e rn  des tschechischen S taates ein B e ke n n tn is  zu  e iner —  
nach  d e u t s c h e n  B e g riffe n  höchs t zw e ife lh a fte n  —  deutschen K u ltu r -  
„A u s w a h l“  abge leg t w ird .

S e lb s tve rs tä n d lich  v e rs c h ä rft s ich diese Lage d u rc h  den E in f lu ß  der 
deutschen E m i g r a t i o n .  W e n n  auch n ic h t  m e h r fe s tg e s te llt w erden 
ka n n , ob die lite ra ris c h e  E m ig ra t io n  nach  1933 die jü n g s te  E n tw ic k lu n g  
Prags e rs t angeregt u n d  b e w irk t  h a t, so lä ß t s ich doch je d e n fa lls  sagen, 
daß sie d u rc h  ih re  E x is te n z  w esen tlich  g e fö rd e rt w o rden  is t. D ie  e ig e n t
lich e  lite ra ris ch e  T ä t ig k e it  in  P rag  geh t heu te  in  deutscher Sprache v o r  s ic h ; 
in  e iner U n z a h l v o n  deutschgeschriebenen Z e itungen , W ochen- u n d  
M o n a tssch rifte n , d ie o ffenba r a lle  e inem  vo rhandenen  Lesebedürfn is  d ienen, 
w ird  in  v ie le n  A b s tu fu n g e n  L i te ra tu r  geboten, die en tw eder d u rch  so
genannte  „S c h ild e ru n g e n  vo n  Z uständen  aus dem  R e ich “  fü r  d ie  e n t
sprechende e rw ünsch te  a n tideu tsche  S tim m u n g  so rg t oder aber d ie  den 
deutschen A u ffassungen  entgegengesetzten Ide o lo g ie n  th e o re tisch  zu v e r
b re ite n  s tre b t. D aß  d ie  A u to re n  d ieser S ch rifte n  in  deu tscher Sprache ih r  
P u b lik u m  suchen, m ag überw iegend  d a r in  seinen G ru n d  haben, daß sie die
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tschechische n ic h t beherrschen, aber w o h l auch d a r in , daß eine tschechische 
In te llig e n z , d ie  an  den E rö rte ru n g e n  u m  d ie  rech te  R ic h tu n g  der e ig e n t
l ic h e n  m a rx is tis ch e n  S tröm ungen  e in  In te resse h ä tte , in  dem  M aße ü b e r
h a u p t n ic h t e x is tie r t. Jedoch ginge d ie  A nn a h m e  fe h l, d ie  daraus a u f eine 
besch ränk te  W irk u n g s m ö g lic h k e it de r P rage r E m ig ra tio n  schlösse; denn 
d ie  v o m  R essen tim en t des E m ig ra n te n  getragene Z e itu n g  u n d  Z e its c h r ift 
h a t ih re  A u ss tra h lu n g e n  u n m it te lb a r  u n d  m e h r noch  m it te lb a r  a u f d ie  
G esinnung auch der tschechischen B u c h p ro d u k tio n , de r F ilm e in fu h r , des 
T hea te rs , de r U n iv e rs itä te n  u n d  der Schulen. D ie  E in ig k e it  a lle r E m i
g ra n te n  in  ih re r  G egnerschaft zu m  R e ich  sch a fft a u f diese W eise die 
B e re its c h a ft f ü r  das E in s trö m e n  der G edankengänge, d ie E uropas ge istigen 
B es itz  bedrohen.

Ü b e ra ll w ird  der A u fm e rksa m e  den Spuren d ieser B e d ro h u n g  be
gegnen. F re ilic h , e r s ieh t in  den S chau fenste rn  der B u ch h a n d lu n g e n  eine 
F ü lle  deutschgeschriebener B üche r, aber durchw eg  vo n  A u to re n , d ie  sich 
als u n e rb it t lic h e  F e inde  des neuen D e u tsch lan d  u n d  als Bundesgenossen 
derer b e k a n n t haben, d ie  jedes M it te l  zu  seiner B e kä m p fu n g , ja  V e r
n ic h tu n g  gu the iß en . D eutsche W e rke , d ie  in  D e u tsch lan d  se lbst W e r t u n d  
R ang besitzen, f in d e t m an  in  den P rage r tschechischen B uch h a n d lu n g e n  
n ic h t. A n e rk a n n te  englische u n d  französische L i te ra tu r  dagegen is t  in  
g roßer Z a h l v e rtre te n . D e r B eobach te r s te l l t  also h ie rzu  fe s t:  an  ers te r 
S te lle  s te h t das deutschgeschriebene B u ch  der E m ig ra n te n , an  zw e ite r 
S te lle  d ie  tschechischgeschriebenen B ü ch e r, d ie  s ich  d ieser H a ltu n g  a n 
n ähe rn , an d r i t te r  S te lle  die aus den w estlichen  L ä n d e rn  kom m enden  
W e rke  ä h n lich e r G esinnung, an v ie r te r  S te lle  d ie  Ü berse tzungen  so
w je tis ch e r B üche r, u n d  dann  fin d e t er die best-se lle r aus den anderen L ä n 
d e rn , —  m it  A usnahm e dere r aus D e u tsch land .

B e im  T  h  e a t  e r  is t  m an  gezw ungen, noch  w e ite rgehende B eobach tungen  
ä h n lich e r A r t  zu  m achen. H ie r  t r i t t  de r E in f lu ß  der aus D e u tsch lan d  
E m ig r ie r te n  zunächst sche inbar n ic h t so d e u tlic h  ans L ic h t.  D ie  be iden 
deutschen B ü h n e n  in  P rag  sp ie len S tücke , d ie en tw eder zu m  b e ka n n te n  
R e p e rto ire  des deutschen klassischen Thea te rs  gehören oder aber aus dem  
M ilie u  de r eng lischen, französischen u n d  auch  w ienerischen G esellschafts
kom ö d ie  s tam m en . N a tü r l ic h  v e rz ic h te n  diese s ta a tlic h  u n te rs tü tz te n  
B ü h n e n  p e in lic h  a u f eine E n tle h n u n g  aus den h e u tig e n  re ichsdeutschen 
S p ie lp länen , u m  eben je n e r a m tlic h e n  tschechischen V o rs c h r if t  da rü b e r, 
was als „d e u tsch e  K u l t u r “  anzusehen sei, n ic h t zuw id e rzu h a n d e ln . D a 
gegen s ind  gerade d ie  m e is tbesuch ten  tschechischen B üh n e n  m it  g roßer 
D e u tlic h k e it  aus der n e u tra le n  U n v e rb in d lic h k e it  des b loßen  Gesell
scha fts thea te rs  w e s tlich e r P rä g u n g  herausge tre ten . Sie benu tzen  gerne d ie 
französische B ü h n e n te c h n ik , v o n  der sie v ie l g e le rn t haben, je d o ch  haben 
sie S tü c k  u m  S tü c k  ih r  P u b lik u m  da ran  gew öhn t, im  „Z e itg e m ä ß e n “  eine 
b e s tim m te  k u ltu rp o lit is c h e  Tendenz zu  begre ifen . So is t  es e rs ta u n lich  zu 
sehen, daß die e ig e n tlich e n  E rfo lg s th e a te r in  P rag  zw e i B ü hnen  s ind , deren 
L e ite r  heu te  schon o ffen  in  den G esellschaften u n d  V e re in igungen  s itzen , 
deren Z ie le  in  e iner k u ltu re lle n  V e rb in d u n g  m it  de r S o w je tu n io n  liegen
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u n d  g le ich ze itig  d ie  B e kä m p fu n g  D eu tsch lands u n d  seiner K u lt u r  zu r 
V o rausse tzung  haben. Das eine d ieser T h e a te r, „ D  39“  gen a n n t (D -D ia v d lo -  
T h e a te r) , w i l l  m i t  de r Jahreszah l andeu ten , daß es der Z e it im m e r u m  e in  
J a h r vo raus  sei. Es sp ie lt insbesondere „U m a rb e itu n g e n “  vo n  b e ka n n te n  
W e rk e n  der W e lt l ite ra tu r .  A b e r de r S c h r it t ,  den v o r  Ja h re n  P isca to r e tw a  
in  D e u tsch lan d  m it  se iner M o d e rn is ie ru n g  b e s tim m te r D ra m e n  u n te rn a h m , 
is t  h ie r schon u m  den anderen v e rlä n g e rt, d u rch  den (ä h n lic h  den b e ka n n te n  
U n te rn e h m u n g e n  in  den russischen T h e a te rn ) das d ram atische  W e rk  
Goethes u n d  Shakespeares n u r  noch d ie  s to fflic h e  F o lie  fü r  d ie D a rs te llu n g  
e iner b e s tim m te n  p o lit is ch e n  A b s ic h t w ird . F ü r  die W e ith e rz ig k e it der 
A u s w a h l dieser B ü h n e n le ite r is t  es kennze ichnend , daß m an  auch da ran  
gegangen is t,  das „H o h e lie d  Salom ons“  im  ko m m u n is tisch e n  S inne zu  
„d ra m a tis ie re n “ . W ie w o h l dieses T h e a te r n u r  e inen k le in e n  Zuschauer
ra u m  h a t, is t doch d ie  Z if fe r  v o n  200— 250 A u ffü h ru n g e n  so lcher R e to rte n 
a rb e ite n  k e in  unw esentliches Ze ichen fü r  den W id e rh a ll, den sie m it  ih re r  
p o lit is ch e n  P ropaganda b e i dem  in te lle k tu e lle n  P u b lik u m , insbesondere 
der m ä n n lich e n  u n d  w e ib lich e n  Jugend  der höheren S chu len  u n d  der 
S tu d e n te n sch a ft finden . —  In  dem  zw e ite n  T h e a te r, dem  „B e fre ite n  
T h e a te r“ , h a t s ich d ie  so w je tfre u n d lich e  Ideo log ie  eine S tä tte  geschaffen, 
v o n  de r aus sie t ie fe r  in  d ie M itte ls c h ic h te n  u n d  in  d ie u n te re n  S ch ich ten  
P rags vo rs toß en  ka n n . V oskow e tz  u n d  W e ric h , d ie  D ire k to re n , A u to re n  
u n d  H a u p td a rs te lle r  des „B e fre ite n  T hea te rs “ , haben d a fü r  eine M ethode  
gefunden , d ie  o ffe n s ich tlich  ih re  A n h ä n g e r h a t. W as sie sp ie len, k ö n n te n  
sie einen S ke tch  oder eine R evue  nennen . A lle  E lem en te  so lcher d ra 
m a tischen  Z w isch e n g a ttu n g  haben sie s ich zunu tze  gem acht : den Schlager, 
das Chanson, d ie  Im p ro v is a tio n , den T anz . I n  dies G erüst ve rp flanzen  sie 
eine F a b e l m it  a k tu e lle r S p itze . Sie spie len e tw a  e in  S tü ck , das „ D ie  d icke  
B e rta “  h e iß t u n d  in  e iner Z e it  s p ie lt, „ i n  der noch K rie g e  ohne K rie g s 
e rk lä ru n g e n  g e fü h rt w u rd e n “ . D ie  F abe l su ch t n u n  in  A u sd rü cke n , W o r t 
w itze le ie n  u n d  S itu a tio n e n  A n a lo g ie n , d ie  auch dem  E in fä lt ig s te n  n ic h t 
m e h r h a rm los  erscheinen können . A b e r sie b e tte t  sie e in  in  einen W u s t vo n  
derben, das P u b lik u m  e rh e ite rnd e n  B e la n g lo s ig ke ite n , u m  dann  im m e r 
w iede r in  den A u g e n b licke n  der höchsten  Ausge lassenhe it des P a rk e tts  
d ie  h in te rg rü n d ig e n  e igen tlichen  Zw ecke des Abends : d ie  S tim m ungsm ache  
gegen d ie  e rs ta rk te n  u n d  a u to r itä re n  L ä n d e r in  E rsch e in un g  tre te n  zu 
lassen. Das gesch ieht in  der F o rm  e ine r C low nerie , d ie d u rc h  ih re  gesch ickte  
T a rn u n g  eine u m  so n a ch h a ltig e re  W irk u n g  auslöst. Z u r  In te lle k tu e lle n 
b ü hne  h a t s ich in  P rag  also das V o lk s th e a te r der g le ichen Z w e ckb e s tim 
m u n g  h in zu ge se llt. G ew iß , sie w ird  n ic h t o ffen  g e n a n n t: aber das m a ch t 
sie n u r  bedeu tsam er; denn die F irm ie ru n g  d ieser k u ltu rp o lit is c h e n  V o r 
gänge als A u s d ru c k  e iner besonderen „ lite ra r is c h -d ra m a tis c h e n  A v a n t
garde“  s te ll t  dem  B e g r if f  der „Z e itg e m ä ß h e it“  a u f P rage r B oden  e in  in  
de r T a t  e indeutiges Zeugnis aus.

Diese B eobach tungen  lassen s ich  d u rc h  eine R eihe andere r E in z e l
h e ite n  e rw e ite rn . M an  fin d e t sie in  „ D  39“  sogar in  rä u m lic h e r V e re in ig u n g . 
I n  den T reppenau fgängen  dieses T hea te rs  w erden  Ze ichnungen  v o n  K ü n s t-
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le rn  aus der b e ka n n te n  P rage r K ü n s tle rv e re in ig u n g  „M a n e s “  zu r Schau 
g e s te llt: Z e ichnungen , d ie  dem  express ion is tisch -su rrea lis tischen  S t i l  der 
französischen M a le re i u m  d ie  Z e it  des W e ltk rie g sb e g in n s  d e u tlic h  nach- 
fo lgen . H ie r  f re il ic h  m is c h t sich ih re  ep igona le  M a n ie r m i t  M o tiv e n , d ie n ic h t 
se lten  dem  p o lit is ch e n  B e z irk  e n tnom m en  s ind  u n d  die d ie an M oskauer 
A n im o s itä te n  o r ie n tie rte  Z e itk a r ik a tu r  bevorzugen . Solche B ild e r  hängen 
im  T h e a te rfo ye r, aber w ie d e ru m  zw ischen e iner größeren A n z a h l sehr g u t 
u n d  e ig e n w illig  gesehener P ho tos  u n d  e inze lnen g u te n  Landscha ftssk izzen .

D ie  V e re in ig u n g  „M a n e s “  t r i t t  v ie lfa c h  in  größeren V e ra n s ta ltu n g e n  
zusam m en m it  de r „P r ito m n o s t“  ( „ Z u k u n f t “ ) a u f. I n  diesen be iden V e r
e in igungen  haben sich d ie jen igen  ju n g e n  lite ra ris ch e n , b ildne rischen  u n d  
m us ika lischen  T a le n te  in  der Tschechoslow ake i zusamm engeschlossen, d ie  
dem  ge istigen Leben Prags den S tem pel a u fd rü cke n . D ie  „P r ito m n o s t“  
e tw a  ve ra n s ta lte te  zusam m en m it  „M a n e s “  v o r  W e ih n a ch te n  e inen A bend  
in  de r P rager P ro d u k te n b ö rse , a u f dem  zeitgenössische K o m p o s itio n e n  
u ra u fg e fü h rt w erden  so llten . W ä h re n d  der erste T e il de r V e ra n s ta ltu n g  die 
ju n g e n  K o m p o n is te n  S tücke  v o rtra g e n  lie ß , die ohne bem erkensw erte  
B esonderhe iten  in  der N ach fo lge  des a tona len  M u s iz ie rs tils  s tanden , 
b ra ch te  der zw e ite  A b s c h n it t  d ie e igen tliche  „S e n s a tio n “ . M an  fü h r te  e rs t 
e in  etw as sonderbar in s tru m e n tie r te s  W e rk  „G ra n a d a “  a u f, das m it  Chor, 
S o lo in s tru m e n te n  u n d  T a n zp a n to m im e  ein Lobgesang a u f  das ro te  Spanien 
w a r, u n d  begann dann  m it  de r U ra u ffü h ru n g  v o n  K a n ta te n  des aus 
D e u tsch lan d  e m ig rie rte n  u n d  heute  in  M oskau  an der d o rtig e n  A kadem ie  
tä t ig e n  jü d isch e n  K o m p o n is te n  H anns  E is le r. M an  ließ  d ie  T e x te  dieser 
ausnahm slos deutsche V e rh ä ltn isse  in  de r häm ischsten  W eise „bes ingenden “  
L ie d e r, deren U ra u ffü h ru n g  in  P a r i s  v o n  der J u ry  a b g e l e h n t  w o rden  
w a r, in  deu tscher Sprache singen. Das überw iegend  aus deutschsprechenden 
Ju d e n  zusam m engesetzte P u b lik u m  ve rla n g te  v ie lfa ch e  W ie d e rh o lu n g  der 
A u ffü h ru n g . Das geschah im  Schutze e iner »Vereinigung, der d ie Pflege des 
Zeitgenössischen in  P rag  a n v e r tra u t is t  —  in  dem selben P rag  zudem , 
fü r  dessen K o n ze rtsä le  sonst rege lm äß ig  das V e r b o t  d e r  d e u t s c h e n  
S p r a c h e  g ilt .

D u rc h  eine R eihe v o n  o ffiz iösen  B in d u n g e n  b e g ib t s ich w e ite rh in  d ie 
Tschechos low ake i in  d ie  neue H ö r ig k e it .  W e n n  m an  z. B . danach fo rsch t, 
w a ru m  e ig e n tlich  nach P rag  aus D e u tsch lan d  n u r  der m itte lm ä ß ig e  F ilm  
k o m m t, aus F ra n k re ic h  u n d  A m e rik a  n u r  d ie  großen in te rn a tio n a le n  E rfo lg s 
film e , aus R u ß la n d  aber fo rtg e se tz t F ilm e  e in g e fü h rt w erden , die der V e r 
h e rr lic h u n g  v o n  Phasen aus der bo lschew is tischen  R e v o lu t io n  u n d  des 
A u fbaues  der M oskauer A rm ee  d ienen, oder d ie s ich d ie Persiflage d e u t
scher G esetzesm aßnahm en zu m  G egenstände m achen, s tö ß t m an  als I m 
p o r t f irm a  a u f e in  U n te rn e h m e n , das den T ite l „P ra h a -P a r is “  t r ä g t.  Z u r  
E rg ä n zu n g  lä ß t m an  sich sagen, daß se it w en igen Ja h re n  d ie  zu m  A u s 
ta u sch  tschech ischer u n d  französ ische r F ilm e  gegründete  G esellschaft m it  
d ieser A rb e its ve rla g e ru n g  u n g le ich  „ re n ta b le r “  ge a rb e ite t h a t.

W e m  diese E rfa h ru n g e n  eines ku rze n  Studienbesuches in  P rag  noch 
n ic h t genügten, k o n n te  sich b e im  G ang d u rch  d ie  M oderne G alerie  auch
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noch  da vo n  überzeugen, daß e in ige der bekann tes ten  ku b is tisch en  B e s itz 
tü m e r d ieser G alerie  zu r Z e it  fe h le n : sie be finden  sich in  e iner v o n  S taat» 
wegen zusam m engeste llten  A u ss te llu n g  der tschechoslow akischen M a le re i 
in  M oskau . D ie  sow jetrussische G egenverle ihung , d ie  a n g e kü n d ig t w a r, 
ließ  sich le id e r noch  n ic h t bes ich tigen .

G ew iß, es g ib t  e in  tschechoslow akisches N a tio n a lth e a te r, das die 
he im ischen großen K o m p o n is te n : S m etana, D v o ra k  u n d  F ie b ich , p fle g t, 
es g ib t auch d ie „W e lk a  o p e re tta “ , d ie  ih r  großes P u b lik u m  aus den 
u n te rs te n  S ch ich ten  a n z ieh t, es g ib t auch e in ige hervo rragende  tschechische 
F ilm e , d ie  wegen ih re r  ech ten  Y o lksa tm o sp h ä re  sogar den W eg ü b e r die 
G renzen ge funden  haben, u n d  es g ib t  auch tschechische D ic h tu n g  u n d  
M a le re i, d ie  den A n sch lu ß  an jene  zw e ife lh a fte  „Z e itg e m ä ß h e it“  n ic h t 
such t. A b e r dies alles l ie g t auß erha lb  des e igen tlichen  P rage r Ze itge istes, 
de r in  seinen v ie le r le i Ä u ß e rungs fo rm en  heu te  du rchw eg  A n te i l  an  dem  
schon w e it fo rtg e s c h ritte n e n  W and lungsp rozeß  h a t. E r  f in d e t v o r  a llem  
u n d  n ic h t z u le tz t in  der H ochschu le  s ta rke  U n te rs tü tz u n g . Se lbst w enn  
m an  v o n  den Z ah len  ke inen  G ebrauch m achen w il l ,  d ie  beispielsweise vo n  
der ph ilosoph ischen  F a k u ltä t  de r tschechischen U n iv e rs itä t 80 P ro ze n t als 
ko m m u n is tisch e n  O rgan isa tionen  angehörend benennen, so b le ib e n  doch 
M itw irk u n g e n  v o n  e iner b e trä c h tlic h e n  Z a h l tschech ischer P rofessoren an 
ko m m u n is tisch e n  V e ra n s ta ltu n g e n  u n d  entsprechende L e h ra u fträ g e  A n 
zeichen genug fü r  den G rad , in  dem  sich  n ic h t  n u r  das fre ie  k u ltu re lle  
Leben  P rags, sondern  auch das in  der akadem ischen P ro v in z  v o n  der 
neuen ös tlich e n  K u ltu ro r ie n t ie ru n g  angezogen fü h lt .

D ies g ib t  gerade dem  n ü ch te rn e n  Besucher A n la ß  zu ernsten  Ü b e r
legungen. E r  w ird  s ich  ja  n ic h t versagen können , das K a r o l i n u m ,  die 
ä ltes te  deutsche U n iv e rs itä t ,  au fzusuchen. E in  a ltes, v e rw itte r te s  Gem äuer 
w ird  er v o rfin d e n , s ich ü b e r ausgetre tene S tu fe n  u n d  b a u fä llig e  Gänge 
v o rw ä rts ta s te n  zu  der heu te  h ie r v ö llig  u nzu re ichend  u n te rg e b ra ch te n  
ju r is t is c h e n  F a k u ltä t  de r deutschen U n iv e rs itä t .  A u f  der Suche nach  den 
anderen  T e ile n  der deutschen U n iv e rs itä t  w ird  er m anchen ih m  sonderbar 
erscheinenden G ang d u rc h  die S ta d t a n zu tre te n  h a b e n ; gew iß , der tsche
ch ische S ta a t m a c h t es den deutschen S tu d e n te n  n ic h t le ic h t, in  P rag  zu 
s tu d ie re n . E in e r le i:  b e i d iesem  S tre ifzu g  w ird  er diesen u n d  je n e n  p rä c h 
tig e n  m odernen  Z w eckbau  fin d e n , der der tschechischen U n iv e rs itä t e r
r ic h te t  w o rd e n  is t ,  u n d  h in te r  T ü re n , h in te r  denen er es n ic h t v e rm u te t 
h ä tte , irg e n d e in  deutsche In s t i t u t  behe rb e rg t sehen. A b e r der G ang w ird  
ih n  dennoch n ic h t reuen, w e il e r a u f ih m  S c h r it t  f ü r  S c h r it t ,  m i t  je d e m  
ba ro cke n  P a las t, je d e r go tischen K irc h e  u n d  je d e r bezaubernden B rü cke  
d ie  G eschichte  dieser h e rr lich e n  k u ltu rg e s ä ttig te n  S ta d t absch re ite t. 
N ie m a n d  w ird  den U nbefangenen  davon  z u rü c k h a lte n  können , danach 
zu  fo rschen, w ohe r diese gesch ich tliche  S chönhe it, d ieser Z auber leben
d ig e r V e rgangenhe it k o m m t. A u ch  h ie rb e i w ird  er v ie lle ic h t tschech is ie rte  
N am en  zu  hören  bekom m en, deren G eb u rtso rte  ih n  e rs t a u fk lä re n  kö n n te n , 
daß  sie D eutsche w aren . Das is t  d ie  en tsche idendste  E rk e n n tn is  eine» 
so lchen s ich tenden  R u n d b lic k s : das m ä ch tige  deutsche K u ltu rg u t ,  da»
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P rag  seine u n ve rlie rb a re  G e s ta lt gegeben h a t, h ä lt  je d e r diese S ta d t ü b e r
w ä ltig e n d e n  S trö m u n g  s tand . Es t r i t t  dem  Sehenden u m  so e in d rin g lich e r 
vo rs  A uge , je  h e ft ig e r sich der D ra n g  gebärde t, de r S ta d t d u rch  rasch a u f
g e tü rm te  m oderne Gebäude d ie z iv ilisa to ris ch e  L e g it im a tio n  der Gegen
w a r t auszuste llen.

A lles  dies v e rb in d e t s ich zu  dem  S ch luß : W ie  in  ke in e r europäischen 
H a u p ts ta d t is t  heu te  in  P rag  eine A u ffassung  v o m  G eist u n d  seiner E x is te n z  
im  W achsen, d ie  ih re  W u rz e l in  den entsprechenden V o rs te llu ng e n  des 
B o lschew ism us h a t. Sie t r i t t  im  K le id e  e iner in te rn a tio n a le n  K u ltu r -  u n d  
F o rtsch r ittsb e flis se n h e it an den T ag  u n d  b e d ie n t sich der aus dem  dem o
k ra tis ch e n  W esten  übe rkom m enen  F o rm e n  u n d  S tile . Es is t  dabe i g le ich 
g ü lt ig , in  w e lche r W eise der u n m itte lb a re  A g ita tio n s e in flu ß  aus M oskau 
s p ü rb a r w ird  u n d  ob m itu n te r  ü b e rh a u p t eine d ire k te  S pu r v e r lä u ft .  Es 
genüg t a lle in , ko n s ta tie re n  zu m üssen, daß d ie  S ta d t in  der M it te  E uropas 
z u r Z e it sogar d ie  v o n  ih r  fre u d ig  aufgenom m enen w e ltb ü rg e rlich e n  Ge
dankenkre ise  v e rk ü m m e rn  lä ß t, daß sie zu m  deutschen G edankengu t in  
o ffener A b le h n u n g  s te h t, u n d  sich s ta t t  dessen, aber h a lb  w ide rs trebend , 
h a lb  u n te rs tü tz e n d , v o m  w e ltre v o lu t io n ä re n  Z u s tro m  aus dem  O sten ü b e r
w uche rn  lä ß t.
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V o n  B r u n o  R a u e c k e r

A ris to te le s , der B e g rü n d e r der system atischen  P o li t ik ,  l ia t  als P o l i t ik  
d ie „L e h re  v o n  der Lebe n sb e tä tig u n g  der B ü rg e r“  beze ichnet. I n  A n 
le h n u n g  an diese F o rm u lie ru n g  p fle g t d ie  p o lit is ch e  W issenscha ft v o n  der 
A n t ik e  b is  h e ra u f in  das 19. J a h rh u n d e rt u n te r  P o l i t ik  sow oh l d ie  Leh re  
v o n  de r e igen tlichen  p ra k tis ch e n  s ta a tsp o litisch e n  B e tä t ig u n g  als auch 
d ie  R ech ts- u n d  M o ra lle h re  in  a ll ih re n  ve rzw e ig te n  B eziehungen zu 
S ta a t u n d  V o lk  zu  vers tehen . So gesehen w a r auch die S o z ia lp o lit ik  
ja h rta u se n d e la n g  e in  B e s ta n d te il de r P o l i t ik  u n d  e rs t d u rc h  die A u fs p a l
tu n g  de r p o lit is c h e n  G anzhe its idee d u rc h  den L ib e ra lism u s  is t  aus der 
S o z ia lp o lit ik  eine p o lit is c h e  T e ilfu n k t io n  an u n d  fü r  s ich gew orden, d ie 
n ic h t  m eh r der Lebe n sb e tä tig u n g  der B ü rg e r als e iner E in h e it ,  sondern 
der V e rw irk lic h u n g  der sozia len G e re ch tig ke it, der H e rs te llu n g  des sozialen 
G le ichgew ich ts , de r A bschw ächung  oder Ü b e rb rü c k u n g  der K lassengegen
sätze oder w ie  im m e r die b e g riff lic h e n  B egründungen  der S o z ia lp o lit ik  
g e la u te t haben m ögen, zu  d ienen h a tte  —  w obe i das V orhandense in  v o n  
K lassen  u n d  K lassengegensätzen als eine in  der N a tu r  der m ensch lichen 
G ese llschaft u n d  ih re r  W irts c h a fts o rd n u n g  beg ründe te , u n a bände rliche  
G egebenhe it vo rausgese tz t u n d  h ingenom m en w urde .

V o n  n u n  ab s ind  d ie  M o tiv e  de r sozia len B e tä tig u n g  n ic h t m eh r vo m  
W o h le  des G anzen, v o n  der „L e b e n s b e tä tig u n g  der B ü rg e r“  eines V o lkes 
als e iner E in h e it  b e s tim m t, sondern v o n  der je w e ilig e n  sozia len, k irc h lic h e n , 
s ta a tsp o litisch e n  usw . Ü berzeugung , w obe i e ine jede d ieser Ü berzeugungen 
zu  besonderen so z ia lpo litischen  L e h re n , F o rde rungen  u n d  B e tä tig u n g s 
fo rm e n  fü h r t .  D e r s ich  h ie raus ergebende P r in z ip ie n s tre it ve rsch ä rfte  
seinerseits d ie  sozia len Spannungen, v e rh in d e rte  oder ve rzögerte  die D u rc h 
fü h ru n g  sozia le r M aßnahm en u n d  h a t sch lie ß lich  den sozia len K a m p f a lle r 
gegen a lle  z u r Fo lge  gehabt.

Z u r  K e n n ze ich n u n g  der S tröm ungen  u n d  G egenström ungen a u f sozia l
p o lit is c h e m  G eb ie t, w ie  sie das ganze 19. J a h rh u n d e rt b is z u r n a tio n a l
soz ia lis tischen  R e v o lu t io n  in n e rh a lb  der deutschen S o z ia lp o lit ik  geherrscht 
haben, seien die G rundzüge  des soz ia lre fo rm a to rischen  L ib e ra lism u s  u n d  
der k o n s e rv a tiv e n  S oz ia lre fo rm , der k irc h lic h e n  u n d  de r m a rx is tisch e n
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S o z ia lp o lit ik  k u rz  gesch ilde rt. A us de r G egensä tz lichke it ih re r  Le itsä tze  
lassen sich d ie  in n e re n  K o n f l ik te  ermessen, u n te r  denen die soz ia lpo litische  
B e tä t ig u n g  in  D e u tsch lan d  m e h r als e in  J a h rh u n d e rt g e lit te n  h a t u n d  
v o n  denen sie e rs t d u rch  die W ie d e rh e rs te llu n g  e iner ganzh e itlich e n  Sozia l
o rd n u n g  vo m  V o lk s b e g riff he r u n d  a u f ih n  zu b e fre it w o rden  is t.

W ie  jede  de r anderen soz ia lpo litischen  R ic h tu n g e n  s ieh t der deutsche 
S oz ia llibe ra lism us , w ie  er v o r  a lle m  d u rc h  L u jo  B re n ta n o  u n d  F r ie d r ic h  
N a u m a n n  p ro p a g ie rt w o rden  is t,  als das Z ie l de r S oz ia lre fo rm  die A b 
w e h r de r A u sb e u tu n g  der w ir ts c h a ft lic h  Schwächeren d u rch  die w ir ts c h a ft
l ic h  S tä rke ren  an. Im  Gegensatz zu den ü b rig e n  R ich tu n g e n  fo rd e r t er 
je d o ch , daß diese A b w e h r nach  M ö g lic h k e it g e fü h rt w erden  solle v o n  den 
fre ie n  O rgan isa tionen  der In d iv id u e n . N u r  ausnahm sweise, w enn  die B e
m ü hungen  der S e lb s th ilfe  ve rsag ten , d ü rfe  d ie S oz ia lre fo rm  auch v o n  der 
s ta a tlich e n  Z w angsgew a lt vo ran  getragen w erden. A u c h  d ie —  u n e n tb e h r
lich e  —  s ta a tlich e  A rbe ite rschu tzgese tzgebung  solle im  w esen tlichen  vo n  
den S e lb s tve rw a ltu n g skö rp e rn  der sozia len G ruppen  d u rc h g e fü h rt w erden.

Im  s tr ik te n  Gegensatz h ie rzu  se tz t s ich  die ko n se rva tive  S oz ia lre fo rm  
in  A n le h n u n g  an d ie  A nschauungen des 17. u n d  18. J a h rh u n d e rts  vo n  
den W o h lfa h rtsa u fg a b e n  des Staates fü r  eine e indeu tige  a u to r itä re  Rege
lu n g  der sozia len V e rh ä ltn isse  u n d  Beziehungen e in . Ausgangs- u n d  Z ie l
p u n k t  dieser R ege lung is t  je d o ch  n ic h t  das k o n k re te  Lebewesen V o lk  u n d  
seine W o h lfa h r t ,  sondern das A b s tra k tu m  S ta a t u n d  seine M a ch t nach  in n e n  
w ie  nach  außen. D ie  S o z ia lp o lit ik  des K a iserre iches is t  se it den 80er Jah ren  
des 19. J a h rh u n d e rts  a u f das s tä rks te  v o n  so z ia lko n se rva tive n  T heo rien  
b e e in flu ß t. D ie  O k tro y ie ru n g  der Versicherungsgesetze, des K e rn s tü cks  
d e r späteren so z ia lpo litischen  Gesetzgebung, d u rch  B is m a rc k  geschah 
u n te r  dem  E in f lu ß  so z ia lko n se rva tive r T h e o re tik e r w ie  R o d b e rtu s , A d o lp h  
W a g n e r u n d  R u d o lf  M eyer, aussch ließ lich  aus G ründen  der S taatsräson. 
D ie  U n te rd rü c k u n g  der re vo lu tio n ä re n  B estrebungen , so e rk lä rte  B is 
m a rc k , ve rlange  als u n e n tb e h rlich e  E rg ä n zu n g  d ie  Fürsorge  fü r  d ie  h ilfs 
b e d ü rftig e n  S taa tsbü rge r. D e r S ta a t habe „a u c h  in  den besitz losen K lassen, 
w elche zug le ich  d ie  zah lre ichs ten  u n d  am  w en igsten  u n te r r ic h te t s ind , d ie 
A n schauung  zu  pflegen, daß de r S ta a t n ic h t b loß  eine no tw e n d ig e , sondern 
auch eine w o h ltä tig e  E in r ic h tu n g  sei“  (B e g rü n d u n g  zum  U n fa llv e rs ic h e 
rungsgesetz 1881).

D ie  ka th o lische  S oz ia lre fo rm  w ie d e ru m  le h rte , daß die ge is tliche  Ge
w a lt  höhe r als d ie  ird isch e  stehe u n d  daß der S ta a t fü g lic h  s ich der K irc h e  
auch in  sozia len D in g e n  u n te rzu o rd n e n  h ä tte . M it  d ieser E in sch rä n ku n g  
fo rd e r t sie a lle rd ings  vo m  S ta a t die n a ch d rü ck lich e  F ö rd e ru n g  der H il fs 
b e d ü rftig e n  (v g l. v o r  a lle m  die E n z y k lik a  R erum  novarum  v o m  15. Ja n u a r 
1891). Jedoch solle d ie  soziale B e tä t ig u n g  des S taates d o r t h a ltm a ch e n , 
w o  d ie  S e lb s th ilfe  s ich als ausre ichend e rw e is t, w obe i u n te r  S e lbs th ilfe  v o r  
a lle m  auch d ie  T ä t ig k e it  de r k irc h lic h e n  K a r ita s  ve rs tanden  w ird . D ie  
idea le  K rö n u n g  der k irc h lic h e n  K a r ita s  w ird  in  e iner a llgem e inen  m ensch
lic h e n  G esam to rgan isa tion  ü b e rs ta a tlic h e r A r t ,  in  e iner un ive rsa le n  
sozia len G em einscha ft u n te r  der L e itu n g  der K irc h e  gesehen.
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B e to n t d ie  ka th o lische  S oz ia lre fo rm  den ü b e rs ta a tlich e n  C h a ra k te r 
der S o z ia lp o lit ik , so w u rz e lt d ie  p ro te s tan tische  in  der Ü berzeugung  vo n  
der G o ttg e fä llig k e it der fre ie n , s it t l ic h e n  P e rsö n lich ke it. „S o fe rn  der In d iv i 
dua lism us die P e rsö n lich ke it in  ih re r  B ede u tu n g  zu r A n e rke n n u n g  u n d  
E n tw ic k lu n g  b r in g t,  is t  er n ic h t  b loß  e in  berech tig tes , sondern e in  u n v e r
äußerliches M o m e n t m ensch liche r K u ltu r ,  ohne welches die m enschliche 
G ese llschaft e n tw ic k lu n g s u n fä h ig , d ie c h ris tlic h e  G esellschaft, sonde rlich  
d ie  a u f re fo rm a to risch em  G runde  erwachsene, u n d e n k b a r is t (S töcke r). 
D em gem äß le h n t d ie  p ro te s ta n tisch e  S o z ia lp o lit ik  g ru n d sä tz lich  jeden  
a u to r itä re n  E in g r if f  äußerer O rgan isa tionen  in  die sozia len Beziehungen 
als im  W id e rsp ru ch  m it  den dem  P ro te s ta n tism u s  e ig e n tü m lich e n  P r in 
z ip ie n  der S e lbs tbes tim m ung  u n d  der E ig e n v e ra n tw o r tl ic h k e it e n t
schieden ab u n d  d u ld e t ih n  n u r  als äußersten N o tb e h e lf.

D en  G egenpol zu  dieser Leh re  —  u n d  auch  zu je n e r des S oz ia llibe ra lis - 
m us —  s te llt  der dogm atische M a rx ism u s  d a r, der n ic h t n u r  jede  in d iv i 
dua lis tische  p o lit is ch e  oder w ir ts c h a ft lic h e  B e tä tig u n g  d u r c h  das I n d iv i 
d u u m  als u n m a rx is tis c h  a b le h n t, sondern  auch jede  de ra rtig e  B estrebung  
f ü r  das In d iv id u u m . Bewegungen, d ie a u f eine B ese itigung  oder doch 
M ild e ru n g  der sozia len N ö te  in n e rh a lb  der ka p ita lis t is c h e n  G esellschaft 
g e rich te t w aren , h a t e r d a ru m  fü r  abw egig  u n d  „ k l  e inbürge r lie h  e rk lä r t .  
Im m e rh in  v e rs ta n d  sich die m ild e re  A b a r t  de r m a rx is tisch e n  Leh re , der 
R ev is ion ism us, zu  soz ia lpo litischen  R e fo rm en  in so w e it, als er in  ih n e n  e in  
brauchbares M it te l  zu r a llm ä h lich e n  H e rb e ifü h ru n g  de r k o lle k t iv is tis c h e n  
W irts c h a fts o rd n u n g  sah. Ebenso w ie  de r dogm atische M arx ism us  s treb te  
er jedoch  die g rundsä tz liche  A u fh e b u n g  des P riva te ig e n tu m s  an den P ro 
d u k tio n s m itte ln  u n d  d ie  V e rgese llscha ftung  des E rw e rb s k a p ita ls  an , w a i 
ih n  v o m  so z ia lpo litischen  R e fo rm ism us b ü rg e r lic h e r oder k irc h lic h e r 
P rä g u n g  p r in z ip ie ll  un te rsche ide t.

Es is t  nahe liegend, daß fü r  eine S taa tsau ffassung , d ie  —  w ie  die n a tio 
na lsoz ia lis tische  —  ih r  s taatsm ännisches H a n d e ln  aussch ließ lich  am  V o lk s 
b e g r if f  o r ie n tie r t , de ra rtig e  soz ia lpo litische  M o tiv e  ke ine  G ü lt ig k e it  m eh r 
besitzen k o n n te n . D a  es im  na tio n a lso z ia lis tisch e n  S ta a t ke ine  K lassen 
m e h r g ib t,  k a n n  der S inn  der S o z ia lp o lit ik  auch n ic h t  m eh r die Ü b e r
w in d u n g  der K lassengegensätze sein. D a  der E in z e lw ille  u n d  das E in z e l
interesse dem  G em e inw illen  u n d  Gem eininteresse u n te rg e o rd n e t s ind , ka n n  
das Z ie l de r S o z ia lp o lit ik  n ic h t m e h r in  e iner F ö rd e ru n g  der in d iv id u e lle n  
W o h lfa h r t  bestehen. D a  d ie  n a tio na lsoz ia lis tische  S taa tsau ffassung  eine 
gan zh e itlich e  is t,  k a n n  sich d ie  soz ia lpo litische  B e tä tig u n g  n ic h t m e h r al» 
T e ilfu n k t io n  im  R ahm en  der G e s a m tp o lit ik  erschöpfen, sondern  d ie  Ge
s a m th e it a lle r s ta a tsp o litisch e n  M aßnahm en w ird  m i t  soz ia lis tischem  G eist 
e r fü ll t .  W ir ts c h a fts -  u n d  S o z ia lp o lit ik  s ind  eine u n tre n n b a re  E in h e it .  W enn  
beispielsweise heu te  d u rch  d ie  M aßnahm en des V ie rjah resp lanes d ie  R o h 
s to ffg ru n d la g e  der deutschen W ir ts c h a f t e rw e ite r t u n d  ges ichert w ird ,  
w enn  d u rc h  d ie  P re isü b e rw a ch u n g  d ie K a u fk ra f t  de r b re ite n  Massen 
ges ichert u n d  nach M ö g lic h k e it gehoben w ird , w enn  d u rch  das V e rb o t der
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N e u in ve s tie ru n g  in  e iner A n z a h l von  P ro duk tionszw e igen  d ie  Ü berse tzung  
gewisser W irts c h a fts g ru p p e n  v e rh in d e rt w ird , so s ind  dies M aßnahm en, 
d ie  ebensosehr w ir ts c h a fts - w ie  soz ia lpo litischen  C h a ra k te r tra g e n . W enn  
d u rc h  d ie  G ew ährung  v o n  E hestandsdarlehen  d ie  E hesch ließung  e r
le ic h te r t,  d u rch  eine soziale S te u e rp o lit ik , d u rc h  die B e w illig u n g  e in 
m a lig e r oder la u fe n d e r K in d e rb e ih ilfe n  an k in d e rre ich e  F a m ilie n  e in  w e it
gehender F am ilien las tenausg le ich  angestreb t w ird ,  w enn  d u rch  eine N e u 
o rd n u n g  des deutschen R aum es eine n a tü r lic h e re , boden- u n d  b lu tg e b u n 
dene V o lkso rd n u n g  angestreb t w ird ,  so s ind  d ie  sozia len, s taa ts- u n d  v o lk s 
p o lit is ch e n  M o tiv e  h ie rb e i n ic h t m eh r vo n e ina n d e r zu un te rsche iden . Im  
Zusam m enhang m it  diesen M aßnahm en s in d  S ch ich ten , d ie  vo rd e m  n ic h t 
oder doch in  unzu re ichendem  Maße O b je k t der sozia len Fürsorge w aren , 
in  den W irku n g sb e re ich  der S o z ia lp o lit ik  g e tre te n : B a u e rn  u n d  H a n d 
w e rke r, S ied le r u n d  H e im a rb e ite r u . a. m .

U n d  w ie  das O b j e k t  de r deutschen S o z ia lp o lit ik , so is t  se it dem  n a tio 
na lsoz ia lis tischen  U m b ru c h  auch ih r  W e s e n s  g e h a l t  e in  andere r gew orden. 
A n  d ie  S te lle  e iner U nm enge v o n  Gesetzen, V e ro rdnungen , V e re inba rungen  
u n d  V e rträ g e n  is t  eine k le ine  A n z a h l g rund legender R ic h t lin ie n  ge tre ten , 
deren F e rn z ie l ü b e r den u n m itte lb a re n  soz ia lpo litischen  Z w eck  h inaus  stets 
d ie  F es tigung  der deutschen V o lksgem e inscha ft u n d  ih r  A u fb a u  u n d  A usbau  
nach  n a tü r lic h e n  Gesetzen is t.  B e i a llen  M aßnahm en der neuen deutschen 
S o z ia lp o lit ik  s te h t der G edanke der S chaffung e iner g e g l i e d e r t e n  
G e m e i n s c h a f t  a l l e r  D e u t s c h e n  im m e r im  V o rd e rg ru n d .

A m  s tä rks te n  t r i t t  dies b e i de r „O rg a n is a tio n  der schaffenden D e u t
schen der S tirn  u n d  der F a u s t“ , de r D e u t s c h e n  A r b e i t s f r o n t ,  in  die 
E rsche inung . I n  de r V e ro rd n u n g  des F ü h re rs  u n d  R e ichskanzlers v o m  
24. O k to b e r 1934 ü b e r ih re  Zwecke u n d  Z ie le h e iß t es in  diesem S inne : 
„D a s  Z ie l de r D eu tschen  A rb e its fro n t is t  d ie B ild u n g  e iner w irk lic h e n  
V o lks - u n d  Le is tungsgem e inscha ft a lle r D eutschen. Sie h a t d a fü r  zu sorgen, 
daß je d e r e inzelne seinen P la tz  im  w ir ts c h a ft lic h e n  Leben  der N a tio n  in  
de r ge istigen u n d  kö rp e rlich e n  V erfassung e innehm en ka n n , d ie  ih n  zu r 
höchsten  L e is tu n g  b e fä h ig t u n d  d a m it den g röß ten  N u tze n  fü r  d ie  V o lk s 
gem einscha ft g e w ä hrle is te t.“  D iesem  obersten n a tiona lsoz ia lis tischen  L e it 
z ie l d ienen dan n  d ie  E rz iehungsau fgaben , die der A rb e its fro n t in  e th ischer 
A b s ic h t ob liegen, ebenso w ie  ih re  S e lb s th ilfe e in rich tu n g e n . I n  dem  E rla ß  
A d o lf  H it le rs  h e iß t es h ie rü b e r: „D ie  D eutsche A rb e its fro n t h a t den 
A rb e its fr ie d e n  da d u rch  zu  s ichern , daß be i den B e tr ie b s fü h re rn  das V e r
s tändn is  fü r  d ie b e re ch tig te n  A nsp rüche  ih re r  G e fo lgscha ft, be i den Ge
fo lg sch a fte n  das V e rs tä n d n is  fü r  d ie  Lage u n d  die M ö g lich ke ite n  ihres 
B etriebes geschaffen w ird  . . . D ie  D eutsche A rb e its fro n t h a t d ie A u fgabe , 
zw ischen den b e re ch tig te n  In te ressen a lle r B e te ilig te n  jenen  A usg le ich  zu 
fin d e n , der den n a tiona lsoz ia lis tischen  G rundsä tzen  e n ts p r ic h t . . .“  A u ch  
das Z ie l de r m a te rie lle n  S e lb s th ilfe e in rich tu n g e n  der D eutschen A rb e its 
f r o n t  is t  n ic h t in  e rs te r L in ie  d ie  soziale Fürsorge  im  a lte n  u n d  ü b lich e n  
S inne, sondern d u rc h  sie u n d  m it  ih re r  H il fe  „s o l l  je d e m  ih re r  M itg lie d e r 
d ie  E rh a ltu n g  seiner E x is te n z  im  F a lle  der N o t gew ährle is te t w erden , u m
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d e n  b e f ä h i g t e n  V o l k s g e n o s s e n  d e n  A u f s t i e g  z u  e b n e n  o d e r  
i h n e n  z u  e i n e r  s e l b s t ä n d i g e n  E x i s t e n z ,  m ö g l i c h s t  a u f  e i g e n e m  
G r u n d  u n d  B o d e n ,  z u  v e r h e l f e n . “  L e tz te r  S inn  der S e lb s th ilfe e in rich 
tu n g e n  der A rb e its fro n t is t  s o m it n ic h t a lle in  d ie  W ie d e rh e rs te llu n g  u n d  
E rh a ltu n g  der m a te rie lle n  W o h lfa h r t  de r B e tre u te n , sondern  auch d ie  V e r
m e h ru n g  der Z a h l de r se lbständ igen  E x is te n ze n  u n d  d a m it d ie E n t-  
p ro le ta r is ie ru n g  der abhäng igen  B evöke rung .

D e r G em einschaftsgedanke, dem  auch d ie  D eutsche A rb e its fro n t in  
e rs te r L in ie  zu d ienen  h a t, w ird  h a u p tsä ch lich  d u rch  d ie  R e ichsbe triebs
gem einscha ften  gepfleg t, d ie  fü r  a lle  F ragen  zu s tä n d ig  s ind , d ie den e in 
zelnen E rw e rb s tä tig e n  angehen. U m  die Z u sa m m e n a rbe it zw ischen den 
E in r ic h tu n g e n  der O rg a n isa tio n  der gew erb lichen  W ir ts c h a ft u n d  jenen  
der D eu tschen  A rb e its fro n t zu  fes tigen , is t  fe rn e r a u f G ru n d  der sogenannten 
„L e ip z ig e r  V e re in ba ru n g e n “  v o m  21. M ä rz  1935 zw ischen dem  R e ichs
w ir ts c h a fts - u n d  -a rb e its m in is te r sow ie dem  L e ite r  de r D eu tschen  A rb e its 
f r o n t  e in  S ystem  p a ritä t is c h e r G liede rungen  der sozia len S e lb s tve rw a l
tu n g  e rr ic h te t w o rden , deren Basis die ö rt lic h e n  A rb e itsgem e inscha ften  
als U n te rg lie d e ru n g e n  s ind . A u f  ih r  hauen  sich  d ie  B e z irksa rb e its 
u n d  W ir ts c h a fts rä te  sowie als K rö n u n g  des gesam ten Gebäudes der 
sozia len S e lb s tve rw a ltu n g  der R e ichsa rbe its - u n d  R e ich sw irts ch a fts ra t 
a u f. E n tsch e id u n g e n  ü b e r die v o n  diesen G rem ien  ve rh a n d e lte n  Gegen
stände  stehen indessen n u r  den s t a a t l i c h e n  In s ta n ze n , in  E in z e lfä lle n  
den R e ich s tre u h ä n d e rn  der A rb e it ,  im  F a lle  g ru n d sä tz lich e r A n o rd n u n g e n  
dem  R e ichsa rbe its - u n d  R e ic h s w irts c h a fts m in is te r bzw . dem  G esam t
k a b in e tt,  fü r  d ie  D aue r des V ie rjah resp lanes  auch dem  B e a u ftra g te n  fü r  
den V ie r  ja h re sp la n  zu. A u f  diese W eise w ird  ve rm ieden , daß sich in  den 
K ö rp e rsch a fte n  der sozia len S e lb s tve rw a ltu n g  u n ü b e rb rü ckb a re  F ro n te n  
b ild e n , daß d ie  a lte n  K lassengegensätze w ie d e r au fle b e n , daß insbesondere 
d ie  A rbe itsausschüsse zu L ohnm asch inen  w erden , m i t  denen zw e i Gegner 
T a k t ik  tre ib e n . D ie  G e fah r fü r  den sozia len F rie d e n , die h ie r entstehen 
k ö n n te , w ird  fe rn e r d u rch  d ie  B e s tim m u n g  gebann t, daß n u r  B e tr ie b s 
fü h re r  u n d  G e fo lg sch a ftsm itg lie d e r M itg lie d e r der A rbeitsausschüsse 
w erden  können , n ic h t aber e tw a  neugeschaffene U n te rn e h m e rs y n d iz i oder 
A rb e ite rse k re tä re . D e n n  d ie  tre ib e n d e  K r a f t ,  d ie a llen  E in r ic h tu n g e n  der 
sozia len S e lb s tve rw a ltu n g  zug runde  l ie g t, is t  d ie  G e m e i n s c h a f t s i d e e .  
I h r  s in d  a lle  M aßnahm en o rgan isa to rische r oder p ro g ra m m a tisch e r A r t  
d ie n s tb a r gem acht w o rden , w ie  dies besonders k la r  in  dem  E rla ß , m i t  dem  
A d o lf  H it le r  d ie „L e ip z ig e r  V e re in ba ru n g e n “  b e s tä t ig t h a t, zu m  A u s d ru c k  
k o m m t: „ D ie  V e re in b a ru n g “ , so h e iß t es d a r in , „ .  . . s te l l t  den W ille n  zu r 
G em e inscha ftsa rbe it an  ih re  S p itze . D ieser W ille  m uß  sich b is  in  d ie  u n te rs te n  
O rgane unseres gesam ten A rb e its -  u n d  W irts c b a fts k ö rp e rs  durchse tzen .“

N ic h t m in d e r is t  das „ Gesetz zu r O rdnung der na tiona len  A rb e it“  
v o m  20. J a n u a r 1934 ( in  K r a f t  se it 1. M a i 1934), das m an  m it  R e ch t die 
„M a g n a  C harta“  der n a tio n a lso z ia lis tisch e n  S o z ia lp o lit ik  genann t h a t, a u f 
dem  G edanken de r G em einscha ft au fgebau t.
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D e r Gesetzgeber h a tte  b e i de r S chaffung e iner neuen n a tio n a l
soz ia lis tischen  S oz ia lo rdnung  eine A u fg a b e  vo n  g röß tem  A usm aß  zu e r
fü lle n  : G esetzesm aterien, d ie  vo rd e m  v ö llig  vo n  lib e ra le n  u n d  m arx is tisch e n  
G edankengängen be h e rrsch t w aren , so llte n  a u f die n a tiona lsoz ia lis tischen  
G edanken de r G em einscha ft, de r F ü h ru n g  u n d  der a u f Fürsorge , T reue  
u n d  E h re  gegründe ten  B e tr ie b sve rb u n d e n h e it u m g e s te llt w erden. Das 
A rbe itso rdnungsgese tz  m u ß te  deshalb in h a lt l ic h  w ie  gesetzestechnisch 
v o llk o m m e n  neue W ege gehen. Es d u r f te  sich, da es sich in  e rs te r L in ie  
u m  d ie  S cha ffung  e iner neuen s o z i a l e n  G e s i n n u n g  hande lte , n ic h t w ie  die 
a rb e its re ch tlich e n  Gesetze der frü h e re n  Z e it  in  der B eha n d lu n g  vo n  E in z e l
fä lle n  erschöpfen, sondern es m uß te  v ie lm e h r in  e rs te r L in ie  die s it t l ic h e n  
G edanken der neuen S oz ia lo rdnung  herausste llen , d ie  bewegenden K rä fte , 
v o n  denen in  Z u k u n ft  das deutsche A rb e its le be n  behe rrsch t w erden so llte .

Es is t  deshalb  durchaus fo lg e r ic h tig , daß g le ich  in  den ersten P a ra 
g raphen  des Gesetzes das W esen der neuen A rb e itsg e s in n u n g  u n m iß 
v e rs tä n d lic h  gekennze ichnet w ird . A u sg a n g sp u n k t der neuen Sozia l
o rd n u n g  is t  w ie  in  dem  ü b rig e n  Leben de r N a tio n  d ie  G e m e i n s c h a f t s 
i d e e ,  v e rk ö rp e rt d u rc h  die B e t r i e b s g e m e i n s c h a f t .  D e r G edanke der 
engen V e rb u n d e n h e it zw ischen dem  U n te rn e h m e r u n d  seinen A rb e ite rn  
u n d  A n g e s te llte n  k o m m t in  b e w u ß te r A n le h n u n g  an a lte  deutsche R ech ts 
g rundsä tze  in  der K ennze ich n u n g  des U n te rnehm ers  als „F ü h re r “  des B e
tr iebes  u n d  der A n g e s te llte n  u n d  A rb e ite r  als „G e fo lg s c h a ft“  zu m  A u s 
d ru c k . „ I m  B e tr ie b  a rb e ite n  der U n te rn e h m e r als F ü h re r des Betriebes, die 
A n g e s te llte n  u n d  A rb e ite r  als G e fo lgscha ft gem einsam  zu r F ö rd e ru n g  der 
B e triebszw ecke  u n d  zum  gem einen N u tze n  vo n  V o lk  u n d  S ta a t“  h e iß t es 
in  dem  w egweisenden P a ra g ra p h  1 des Gesetzes zu r O rd n u n g  der n a t io 
n a len  A rb e it .

K o m m t schon in  diesem  L e its a tz  d ie  g rund legende U m w a n d lu n g  der 
sozia len B ez iehungen im  neuen D e u tsch lan d  aus e inem  G e g e n -  zu einem  
M ite in a n d e r  v o n  A rb e itg e b e r u n d  A rb e itn e h m e rn  d e u tlic h  zum  A u sd ru ck , 
so g i l t  dies e rs t re c h t fü r  d ie w e ite re  F o rd e ru n g  an den F ü h re r des Be
tr ie b e s , fü r  das W o h l der G e fo lgscha ft Sorge zu tra g e n  u n d  in  der F o rd e 
ru n g  an d ie  G efo lgscha ft, dem  F ü h re r des B etriebes „d ie  in  der B e trie b s 
gem e inscha ft begründe te  T reue zu  h a lte n “ . D ie  B edeu tung , d ie das A rb e its 
ordnungsgesetz dem  G em einschaftsgedanken b e im iß t, geh t fe rn e r aus der 
V o rs c h r if t  ü b e r d ie  E r r ic h tu n g  eines V e rtrauensra tes  h e rvo r, dessen A u f
gabe es is t, „d a s  gegenseitige V e rtra u e n  in n e rh a lb  der B e triebsgem e in 
sch a ft zu  v e rt ie fe n “ . D e r V e rtra u e n s ra t un te rsch e id e t s ich v o n  dem  
frü h e re n  „B e tr ie b s ra t“  p r in z ip ie ll  d u rch  d ie  A u s r ic h tu n g  a u f d ie  Idee 
d e r B e triebsgem e inscha ft. W ä h re n d  der B e tr ie b s ra t des a lte n  Rechtes 
d ie  A u fgabe  h a tte , „d ie  besonderen In te ressen der A rb e itn e h m e r dem  
A rb e itg e b e r g e g e n ü b e r “  w ahrzunehm en , h a t der V e rtra u e n s ra t die 
In te ressen  s ä m t l i c h e r  in  der B e triebsgem e inscha ft vo rhandenen  B e
tr ie b sg lie d e r, also auch jene  des B e tr ie b s fü h re rs  zu bedenken u n d  w a h r
zunehm en. F o lg e r ic h tig  g e hö rt deshalb der B e tr ie b s fü h re r dem  V e rtra u e n s 
r a t  als dessen V o rs itze n d e r an.

D e r  B e g r i f f s w a n d e l  d e r  d e u t s c h e n  S o z i a l p o l i t i k
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N eben dem  B e g r if f  de r G em einscha ft is t  de r B e g r if f  de r s o z i a l e n  
E h r e  fü r  die O rd n u n g  des sozia len Lebens im  neuen D e u tsch lan d  e n t
scheidend. D em entsprechend  s te llt  das Gesetz z u r O rd n u n g  der n a tio n a le n  
A rb e it  d ie A rb e itse h re  u n te r  den S chu tz  e iner besonderen G e ric h ts b a rk e it, 
der „S o z ia le n  E h re n g e rich te “ . „ D e r  B e g r if f  de r sozia len E h re  s te h t im  
M it te lp u n k t  des na tio n a lso z ia lis tisch e n  D enkens, g ib t  je d e m  e inze lnen das 
frohe  B ew uß tse in , als g le ichw ertiges G lied  m itz u a rb e ite n  am  A u fb a u  der 
N a tio n , u n d  re iß t a lle  S chranken n iede r, d ie b ishe r d ie  B e w e rtu n g  nach  
G eld u n d  G u t im  deutschen V o lke  a u fr ic h te te n . D ieser B e g r if f  de r sozia len 
E h re , de r in n e re n  A n s tä n d ig k e it , b ild e t das F u n d a m e n t des neuen Gesetzes, 
das d ie V o lle n d u n g  b rin g e n  w ird  der H e im k e h r des deutschen A rb e ite rs  
in  d ie N a tio n , d ie  e ndgü ltige  V e rw irk lic h u n g  der V o lksgem e inscha ft u n d  
d ie  un lö s lich e  Zusam m enschw eißung a lle r D eu tschen  zu e inem  u n tre n n 
ba ren  V o lk “ 1). Sozia l e h re n h a ft h a n d e lt

1. D e rjen ige , der die ih m  je  nach  seiner S te llu n g  in n e rh a lb  der B e tr ie b s 
gem einscha ft obhegenden P flic h te n  gew issenhaft e r fü l l t  u n d  sich d u rch  
sein V e rh a lte n  der A c h tu n g  w ü rd ig  e rw e is t, d ie s ich aus seiner S te llu n g  

e rg ib t.
2. D e rjen ige , der im  s te ten  B ew uß tse in  seiner V e ra n tw o rtu n g  sich dem  

D iens te  des B etriebes w id m e t u n d  dem  gem einsam en W o h le  u n te r 

o rd n e t.

D ie  S tra fe n  der Sozia len E h re n g e ric h ts b a rk e it, d ie  das Gesetz im  
F a lle  v o n  V e rs töß en  gegen d ie soziale E h re  a n d ro h t, s ind  in  schwereren 
F ähen  auß e ro rden thch  h a r t .  D ie  M ö g lic h k e it, e inem  B e tn e b s fu h re r ge
gebenenfa lls d ie  B e fä h ig u n g  z u r F ü h ru n g  seines B e triebes abzuerkennen, 
d ie  E rm ä c h tig u n g , e in  G e fo lg sch a ftsm itg lie d  zwangsweise vo n  seinem 
A rb e its p la tz  zu  e n tfe rnen , k o m m t e iner A usm erzung  aus dem  sozialen 
Leben  g le ich . D ie  E rh e b u n g  der A n k la g e  e rfo lg t d u rch  den R e ich s tre u 
hände r de r A rb e it ,  de r auch in  der H a u p tv e rh a n d lu n g  d ie A nk lage  v e r
t r i t t  u n d  d a m it zu  e inem  A n w a lt  de r sozia len E h re  w ird .

D aß  u n d  w ie  sehr der B e g r if f  de r E h re  z u r G rund lage  der deutschen 
A rb e it  gew orden is t ,  ze ig t im  ü b rig e n  auch die E r r ic h tu n g  zah lre iche r 
s tänd ische r E h re n g e rich tsa n o rd n u n g e n  in  der deutschen W ir ts c h a ft. So 
h a t d ie  O rg a n isa tio n  der deutschen W ir ts c h a f t  se it dem  30. J a n u a r 1937 
eine eigene, v o m  R e ic h s w irts c h a fts m in is te r g e b illig te  E h re n g e rich ts 
b a rk e it ;  das deutsche H a n d w e rk , d ie D eutsche A rb e its fro n t —  sie a lle  
haben  ih re  besonderen be ru fss tänd ischen  E h re n g e rich tse in rich tu n g e n , 
deren A u fgabe  es is t ,  in  der w ir ts c h a ft lic h e n  Sphäre den E h rb e g r if f  zu 
v e rtie fe n  u n d  den S tand  z u r W a h ru n g  v o n  S itte  u n d  A n s ta n d  in  seiner
w ir ts c h a ft lic h e n  T ä t ig k e it  anzuha lten .

Z u  den B e g riffe n  de r G em einscha ft u n d  der E h re , a u f denen d ie  neue 
deutsche S oz ia lo rdnung  au fg e b a u t is t ,  gese llt s ich als der u n b e d in g t 
wesenszugehörige le tz te  B e g r if f  d ie T r e u e .  Das A rb e its v e rh ä ltn is  is t  nach

i )  j ) r . R o b e r t  L e y j v o r  den A m tsw a lte rn  der Deutschen A rb e its fro n t in  W e im ar 
am 13. Januar 1934.
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dem  Gesetz z u r O rd n u n g  de r n a tio n a le n  A rb e it  n ic h t m e h r —  w ie  im  a lten  
A rb e its v e rtra g s re c h t —  n u r  de r A u s d ru c k  eines gegenseitigen S chu ld 
verhä ltn isses . D ie  aus ih m  en tsp ringenden  R ech te  u n d  P flic h te n  b e u rte ile n  
»ich n ic h t m eh r n u r  nach  dem  In h a l t  de r ve rtra g lic h e n  A bm achungen , 
sondern  sie w erden  w e itgehend  vo n  dem  e th ischen G edanken der T reue 
b e e in flu ß t, ü b e r dessen V e rw irk lic h u n g  neben den W a lte rn  der D eutschen 
A rb e its fro n t d ie  R e ich s tre u h ä n d e r de r A rb e it  zu  w achen haben. Ih n e n , 
den T re u h ä n d e rn , o b lie g t es, a u f dem  W ege v o n  re c h tsve rb in d lich e n  T a r i f 
o rdnungen  u n d  R ic h t lin ie n  ohne R e ch tsV e rb in d lich ke it in  a llen  jenen  
F ä lle n , in  denen eine ü b e rb e trie b lich e  R ege lung der A rb e itsve rh ä ltn isse  
angeze ig t e rsche in t, a u f d ie G e s ta ltu n g  des A rbe its lebens in  e th isch 
n o rm a tiv e r  A b s ic h t e inen m aßgebenden E in f lu ß  auszuüben. W e ite rh in  
w irk e n  sie d u rch  d ie  Ü b e rw a ch u n g  der R e triebso rdnung , als Beschw erde
in s ta n z  a u f A n ru fu n g  der M e h rh e it des V e rtrauensra tes , d u rch  d ie  m ög
lich e  B e ru fu n g  oder A b b e ru fu n g  der V e rtra u e n sm ä n n e r usw . m itb e s tim 
m end  u n d  o f t  en tsche idend a u f die O rd n u n g  des A rb e itsve rh ä ltn isse s  im  
S inne eines T reueve rhä ltn isses  ein.

So e n ts p r ic h t d ie neue deutsche S oz ia lo rdnung  ih re m  in n e rs te n  W esen 
nach  dem  E th o s  de r s it t l ic h e n  P flic h te r fü llu n g . D a m it  aber s te ll t  sie den 
besten u n d  zuverlässigsten  G a ran ten  auch fü r  die n a tio n a le  O rd n u n g , fü r  
den in n e re n  F rie d e n  dar. Es w a r der F e h le r der n a tio n a le n  O rd n u n g  des 
B ism arckschen  Reiches, daß  sie die W e ch se lw irku n g  zw ischen n a tio n a le r 
u n d  sozia le r O rd n u n g  n ic h t h e rs te llte  —  zu  schweigen v o m  W e im a re r 
Z w ischenre ich . E rs t in  der V e rb in d u n g  v o n  w ah rem  V o lksg e is t u n d  
sozia lem  E th o s , in  dem  Z usam m enk lang  zw ischen S ta a t u n d  V o lk  a u f 
dem  W ege ü b e r die S oz ia lo rdnung , h a t s ich das deutsche V o lk  aus e iner 
in  B e ru fe  geg liederten  G e s e l l s c h a f t ,  zu  e iner in  S tänden  geordneten 
G e m e i n s c h a f t  e n tfa lte t,  aus e iner Sum m e zu e iner E in h e it ,  aus e iner 
m e h r oder w en ige r v e r tra g lic h  gebundenen G esellschaft zu  e iner vo n  
ganzhe itlich -soz ia lem  Geiste e r fü llte n  N a tio n .
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Staatssozialismus und Nationalsozialismus
E ine  S tudie über A d o lp h  W agner, den S taatssozialisten 

V o n  E r i c h  E g n e r

E in le itu n g

E in  B lic k  a u f d ie  deutsche V o lk s w ir ts c h a fts le h re  im  19. J a h rh u n d e rt 
g ib t  K u n d e  v o n  de r b u n te n  V ie lfa lt  deutschen Geisteslebens. E r  lä ß t 
eine ganze Schar höchs t ausgepräg te r, zum  T e il re c h t e ig e n w illig e r P e r
sö n lich ke ite n  v o r  unser geistiges Auge  tre te n . In  den K re is  dieser M änne r, 
d ie  m an  lange als S onderlinge b e tra c h te te , g ehö rt auch  A d o lp h  W agne r. 
E in e  erneu te  B e sch ä ftig u n g  u n d  A use inanderse tzung  m it  ih m  e rw e is t s ich 

heu te  als n o tw e n d ig .
„D e u ts c h e r Sozia lism us“  is t  d ie F o rm e l fü r  d ie  W ir ts c h a fts o rd n u n g , 

an  deren A u sb a u  w ir  heu te  a rb e ite n . D e r deutsche Sozia lism us g eh t a u f 
zw e i W u rz e ln  z u rü c k : e in m a l a u f die p r e u ß i s c h e  S t a a t s p r a x i s ,  d ie 
s ich  v o n  F r ie d r ic h  W ilh e lm  I .  b is  a u f B is m a rc k  b e w ä h r t h a t,  u n d  zu m  
ande rn  a u f das s t a a t s s o z i a l i s t i s c h e  I d e e n g u t ,  das s ich im  19. J a h r
h u n d e rt e n tfa lte t u n d  in  A d o lp h  W a g n e r seinen le tz te n  großen A u s d ru c k  
ge funden  h a t. Be ide  E n tw ic k lu n g s lin ie n  gehören eng zusam m en. D a h e r s ind  
auch  die W u rz e ln  des s taa tssoz ia lis tischen  D enkens w e it v o r  dem  19. J a h r
h u n d e rt , in  der K a m e ra lis t ik , sch ließ lich  in  der lu th e ris ch e n  S ta a tsa u f
fassung zu suchen. A lles  das, die Ü b e rlie fe ru n g  des p reuß ischen  S taates, 
das E rb e  deu tscher W ir ts c h a fts -  u n d  S taa ts leh re , p ro te s ta n tisch e  F rö m m ig 
k e it ,  w ir k t  zusam m en in  dem  um fassenden G eiste A d o lp h  W agners. D ie  
B e sch ä ftig u n g  m it  ih m  b ie te t e inen g u ten  S ta n d o rt, u m  d ie  soziale 
P ro b le m a tik  des 19. J a h rh u n d e rts  zu  überschauen, u m  insbesondere d ie 
F rage  zu k lä re n , w a ru m  der deutsche Sozia lism us des 19. J a h rh u n d e rts  
t r o tz  re d lich e n  B em ühens seiner V e rfe c h te r im  Gegensatz zu  dem  aus 
w esteuropä ischem  u n d  jü d isch e m  G eiste s tam m enden M a rx ism u s  n ic h t zu 
e ine r geschichtsbewegenden M a ch t gew orden is t.  M anches U n h e il in  der 
deu tschen  G eschichte  der le tz te n  Ja h rze h n te  w äre  sonst v e rm u tl ic h  zu 

ve rm e id e n  gewesen.
D as Lebensw erk  A d o lp h  W agners  in  K ü rz e  zu sch ilde rn , is t  ke ine  

le ic h te  A u fg a b e , l ie g t doch das S chw ergew ich t se iner L e is tu n g  so o f t  m
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den E in ze lh e ite n . E rs ta u n lic h  groß is t d ie  Z a h l seiner A rb e itsg e b ie te , 
noch  größer der S to ff, den er fo rm te .

W enn  im  fo lgenden  d a ra u f e in  B lic k  gew orfen  w erden  so ll, so m uß  
zunächs t der h is to rische  S ta n d o rt b e s tim m t w erden , v o n  dem  aus das 
G edankengebäude A d o lp h  W agners seine G e s ta lt gew ann. E r  w irk te  in  
der Z e it der K ä m p fe  u m  die E in ig u n g  D eu tsch lands u n d  des s ich  nach 
de r E in ig u n g  schne ll vo llz iehenden  w ir ts c h a ft lic h e n  A u fs tiegs . E r  e rleb te  
aber auch die A n fä n g e  der deutschen A rb e ite rb e w e g u n g  u n d  die m it  
fo rts c h re ite n d e r In d u s tr ia lis ie ru n g  sich ve rschä rfenden  sozia len Gegensätze 
im  V o lk e . Im  B e z irk  des Geisteslebens w a r e r Zeuge der V e rd rä n g u n g  
klassischen W irtsch a ftsd e n ke n s  d u rc h  den H is to ris m u s , d. h . des S trebens 
nach  e ine r E rse tzu n g  de r ta tsa ch e n e n tle e rten  d u rch  eine anschauungs
vo lle  L eh re . Z u g le ich  vo llzo g  sich in  seinem  G esich tskre is  d ie  E n tfa ltu n g  
der soz ia lis tischen  Leh re , ih r  K a m p f gegen a lle  Beschön igungen der be
stehenden Z ustände , fü r  e ine A u fd e c k u n g  der sozia len M iß s tände . E r  
e rleb te  abe r auch im  U m kre ise  des soz ia lis tischen  D enkens das V o rd rin g e n  
des M a rx ism u s  u n d  seine zersetzende W irk u n g  a u f wachsende V o lkskre ise .

A d o lp h  W a g n e r w a r der M a n n  des unbestech lichen  W a h rhe itss trebens , 
der in  se iner G edankenw e lt a lle  diese E n tw ic k lu n g e n  zu  ih re m  R ech t 
kom m en  lassen w o llte . Sie s in d  es dahe r auch, w elche den B e z irk  ab 
stecken, in  dem  sich  sein D e nken  ganz vo rw iegend  bew egt. Sein G erech
tig k e its s tre b e n  h in d e rte  ih n  dabe i d a ran , im  K a m p f  der M e inungen  fü r  
eine ex trem e  P a rte i S te llu n g  zu  nehm en. I n  dem  B em ühen , a llen  gerecht 
zu w erden , w u rd e  er zu m  A n h ä n g e r u n d  F o r tb ild n e r  e ine r k le in e n  Schar 
v o n  M änne rn , die in  der Geistesgeschichte des 19. J a h rh u n d e rts  eine 
S onders te llung  e innehm en : de r S taa tssoz ia lis ten . D u rc h  sie, v o r  a llem  
d u rc h  R o d b e rtu s  u n d  S chä ffle , w u rd e  W agne r, w ie  er se lbst b e to n t h a t, 
en tsche idend  b e e in flu ß t. D u rc h  sie w u rd e  er auch, was ih m  n ic h t b e w u ß t 
w a r, zu m  E rb e n  des deu tschen  Id ea lism us . In d e m  er ih re  L e h re n  m it  
se iner e ignen N a tu r  zu  ve re in igen  suchte , w u rd e  er zu m  le tz te n  großen 
V e r tre te r  des S taatssoz ia lism us u n d  zu seinem  A u flö s e r zug le ich . D a r in  
t r i t t  das trag ische  M o m e n t h e rv o r, das t r o tz  v ie le r g roßer E rfo lg e  sein 
Leben  u n d  W irk e n  kennze ichne t. M it  A d o lp h  W a g n e r w u rd e  der S taa ts 
sozia lism us zu  G rabe getragen.

W agners Lehrgebäude

1. D e r  S t a a t s s o z i a l i s m u s

W ie  es dazu kom m en  k o n n te , v e rs te h t m an , w enn  m an  W agners 
S taatssoz ia lism us m i t  dem  seiner L e h rm e is te r v e rg le ic h t. U m  das zu 
tu n , m uß  h ie r zunächst fe s tg e s te llt w e rden , welches ganz a llgem e in  die 
B e g riffsm e rkm a le  des S taatssozia lism us s ind . M an  ka n n  zunächst n e g a tiv  
fes ts te llen , daß er k e in  R e iß b re ttso z ia lism u s  is t,  de r in  der V e rs ta a t
lic h u n g  der P ro d u k tio n s m itte l das A llh e ilm it te l  fü r  d ie w ir ts c h a ft lic h 
sozia len N ö te  such t. E r  is t fe rn e r n ic h t re v o lu tio n ä r, sondern su ch t von

S t a a t s s o z i a l i s m u s  u n d  N a t i o n a l s o z i a l i s m u s
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E r i c h  E g n e r

oben h e r m i t  H il fe  eines s o z i a l e n  K ö n i g t u m s  zu  e iner Lösung  der 
sozia len S pannungen zu gelangen. D a ra n  lie g t es auch , daß der S taa ts 
sozia lism us im  Gegensatz zu m  M a rx ism u s  im  In n e rs te n  s t a a t s b e j a h e n d  
is t.  E r  is t e in  k o n s e rv a tiv e r S ozia lism us. D ie  g e m e i n s c h a f t s b i l d e n d e n  
K r ä f t e  des  S t a a t e s  m öch te  er fü r  d ie Ü b e rw in d u n g  der sozia len F rage 
e insetzen. E r  w ende t s ich  d a m it an d ie  g e is tig -s itt lic h e n  K rä fte  im  M en
schen, w ie  auch seine M o tiv e  s itt l ic h e n  U rsp rungs  s ind . Z w a r v e rs p r ic h t 
e r s ich  daneben v ie l v o n  dem  E in g r if f  des Staates in  d ie W ir ts c h a f t .  E r  
w i l l  aber n ic h t den S ta a t se lbst zu m  T rä g e r der W ir ts c h a f t  m achen, v ie l
m e h r m it  se iner H il fe  n u r  d ie  V orausse tzungen  fü r  eine gerechtere O rd n u n g  
des w ir ts c h a ft lic h e n  u n d  sozia len Lebens schaffen. Es g ilt ,  d ie w ahre  Idee  
der sozia len O rdnungen  zu  erfassen u n d  sie aus der K r a f t  des S taates zu

v e rw irk lic h e n . ,
D e r W eg zu r V e rw irk lic h u n g  der neuen O rd n u n g  s ieh t zw a r b e i den 

e inze lnen S taa tssoz ia lis ten  sehr ve rsch ieden  aus. D as b e e in trä c h t ig t je d o ch  
n ic h t den gem einsam en ge is tigen  G e ha lt ih re r  L eh ren . D ieser is t  b e i 
A d o lp h  W a g n e r ebenso w ie  b e i seinen G ew ährsm ännern  an zu tre ffe n . 
A lle rd in g s  f in d e t e r s ich b e i ih m  in  e iner e igena rtigen  V e rd ü n n u n g . „W a s  
b e i R o d b e rtu s  u n d  b e i Lassa lle  a b so lu t g e fo rd e rt w ird “ , so sagt T h i e r  ), 
„ lö s t  er a u f in  V e rm it t lu n g ;  w o sie u n b e d in g t s ind , sch lie ß t e r einen 
K o m p ro m iß ; w o  sie üb e rze u g t s ind , is t  er h ä u fig  skep tisch “ . D iese E ig e n 
a r t  A d o lp h  W agners b r in g t  es m it  s ich , daß er fü r  den A ußenstehenden  
k a u m  noch  als S taa tssoz ia lis t e rke n n b a r is t,  daß das sozia lis tische E le m e n t 
in  seinem  D e nken  sich  o f t  b is  zu r U n g re ifb a rk e it  v e r f lü c h t ig t ,  daß er dann  
n u r  als e iner der v ie le n  S o z ia lp o lit ik e r des ausgehenden 19. J a h rh u n d e rts  
e rsche in t. T ro tz d e m  is t  er im  R e ch t, w enn  er s ich se lbst als S ta a ts 
soz ia lis ten  beze ichne t, w enn  er s ich d a d u rch  herauszuheben such t aus 
dem  großen K re ise  der v o n  den G egnern der S o z ia lp o lit ik  als „K a th e d e r 
soz ia lis ten “  v e rs p o tte te n  M änne r. W as ih n  v o n  diesen anderen u n te r 
sche ide t, is t  v ie lle ic h t n ic h t so sehr e in  g rößerer R a d ika lism u s  der sozia len 
R e fo rm fo rd e ru n g e n  —  dabe i w ü rd e  es s ich  m a n ch m a l u m  k a u m  spü rba re  
G radun te rsch iede  ha n d e ln  —  als v ie lm e h r der g ru ndsä tz liche  G e ha lt 
seines D enkens, seiner B eg ründungen . D a h e r k o n n te  er sagen, der S ta a ts 
sozia lism us sei im  Gegensatz zum  K a thede rsoz ia lism us  e in  S ystem , e in  
G edankengebäude. T ro tz  a llen  P a k tie re n s  se tz t s ich  in  seiner G ru n d h a ltu n g  
ste ts das s taa tssoz ia lis tische  Id e e n g u t d u rc h 2).

2. Z w i s c h e n  I n d i v i d u a l i s m u s  u n d  S o z i a l i s m u s

D ie  E ig e n a rt A d o lp h  W agners  so ll im  fo lgenden  d u rc h  e inen ku rze n  
Ü b e rb lic k  ü b e r sein G edankengebäude anschau lich  gem ach t w erden . I n  
k r i t i s c h e r  H in s ic h t is t  sein S ta n d p u n k t gekennze ichnet d u rc h  das B e 
s treben , eine M itte ls te llu n g  zw ischen In d iv id u a lis m u s  u n d  Sozia lism us e in -

1) E r ic h  T h ie r, R odbertus, Lassalle, A d o lp h  W agner, Jena 1930.
2) Dies a u f G rund einer vergleichenden B e trach tung  vo n  R odbertus, Lassalle und  

W agner in  ausgezeichneter Weise herausgearbeitet zu haben, is t  das V erd ienst des oben 
genannten Buches vo n  T h ie r.
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zunehm en. In d iv id u a lis m u s  u n d  L ib e ra lism u s  fin d e n  nach  seiner A u ffa ssu n g  
ih re n  A u s d ru c k  in  dem  S ystem  der fre ie n  K o n k u rre n z , w ie  es die b rit is c h e  
Ö konom ie  d a rs te llt3). „Ü b e re in s tim m e n d  m it ,  aber noch  en tsch iedener als 
d ie  ä lte re  u n d  jü n g e re  h is to rische  Schule , h ie r in  m ic h  de r soz ia lis tischen  A u f 
fassung . . . annähe rnd , h a lte  ic h  das p r iv a tw ir ts c h a ft l ic h e  K o n k u rre n z 
system  in  seiner m odernen  G e s ta ltu n g  . . . fü r  eine v o r ü b e r g e h e n d e  
P h a s e  der O rg a n isa tio n  de r V o lk s w ir ts c h a ft u n d  fü r  v ie l t ie fe r  g re ifende r 
U m änd e ru n g e n  b e d ü rf t ig , als auch die h is to rische  Schule m it  se ltenen A u s 
nahm en  e in rä u m t 4). M an  h a t das S ystem  v ie l zu  e inse itig  u n d  o p tim is tis c h  
b e u r te il t ;  m an  h a t v e rk a n n t, daß ih m  in  s it t l ic h e r  u n d  ökonom ische r H in 
s ic h t schwere Schäden a n h a ften . A llz u o f t  setzen sich  n ic h t d ie  tü c h tig e n , 
sondern  d ie  gewissenlosen E le m e n te  im  K o n k u rre n z k ä m p fe  d u rch .

D ie  Schäden de r K o n k u rre n z w ir ts c h a ft b lo ß g e s te llt zu haben , is t  
nach  W agners M e in u n g  das große V e rd ie n s t de r soz ia lis tischen  K r i t i k .  
In s o w e it m uß  m a n  ih r  du rchaus fo lgen . N u r  d o r t ,  w o  der S ozia lism us 
e in  P ro g ra m m  z u r B e se itigung  d ieser Schäden a u fs te llt ,  is t  eine A n t i 
k r i t i k  v o n n ö te n . In  diesem  P u n k te  geh t e r ih m  zu w e it. H a tte  der Sozia lis
m us r ic h t ig  e rk a n n t, daß in  de r R e ch tso rd n u n g , besonders in  der A b s o lu t
h e it  des E ig e n tu m sre ch ts  d ie  W u rz e l des Ü be ls  zu  suchen sei, so se tz t e r 
s ich w ie d e ru m  se lbst ins  U n re c h t, w enn  er n u n  d ie v ö llig e  A u fh e b u n g  
des E ig e n tu m s  an den P ro d u k tio n s m itte ln  fo rd e rt. N ic h t a llgem e in , sondern  
n u r  v o n  F a ll  zu F a ll a u f  G ru n d  e iner s o rg fä ltig e n  P rü fu n g  der Z w e ck 
m ä ß ig ke its fra g e  ka n n  eine B esch ränkung  u n d  A u fh e b u n g  des P r iv a t 
e igen tum s d u rc h  den S ta a t e rfo lgen .

D e r H a u p te in w a n d  gegen den S ozia lism us w ie  gegen den In d iv id u a l is 
m us is t  sch ließ lich  e in  psycho log ischer. I r r te  der In d iv id u a lis m u s , in d e m  
er den E go ism us als T rie b fe d e r des W irts ch a fts le b e n s  ve ra b s o lu tie rte , so 
s ü n d ig t de r Sozia lism us d u rch  seinen G lauben , ih n  w e itgehend  ausscha lten , 
d u rc h  V e rä n d e ru n g  äußerer E in r ic h tu n g e n  e inen vo llko m m e n e re n  M en
schen fo rm e n  zu  k ö n n e n 5).

W e n n  m an  de r akadem ischen N a tio n a lö k o n o m ie  wegen e iner solchen 
v e rm itte ln d e n  S te llu n g  zw ischen In d iv id u a lis m u s  u n d  S ozia lism us den 
V o rw u r f  de r H a lb h e it ,  de r P r in z ip ie n lo s ig k e it , de r K o m p ro m iß n e ig u n g  
m ache, so sei dem gegenüber a u f d ie G e s c h i c h t e  h inzuw e isen . Sie selber 
bewege s ich  dem  W esen m ensch liche r N a tu r  gemäß im m e r in  K o m 
prom issen zw ischen In d iv id u a l-  u n d  S o z ia lp r in z ip 6 *),

3. D e r  S t a a t  a l s  w i r t s c h a f t s g e s t a l t e n d e r  F a k t o r

D e r p o s itiv e  A u sg a n g sp u n k t fü r  W agners Lehrgebäude  w ird  d u rch  
eine B e s tim m u n g  der M o tiv e  des w irts c h a fte n d e n  Menschen gew onnen. 
D iesen M o tiv e n  entsprechen d re i O rg a n isa tio n sp rin z ip ie n  der V o lks -

3) A d o lp h  W agner: G rundlegung der po litischen Ökonom ie, 3. A u f!., 1892/94 I  S 6
4j  W agner, G rundlegung I ,  S. 50.
5) A d o lp h  W agner, D ie akademische N ationa lökonom ie und der Sozialismus

R ektoratsrede, B e r lin  1895, S. 35.
«) A . a. O. S. 34.
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W irts c h a ft: n ä m lic h  dem  egoistischen M o t iv  das p r iv a tw ir ts c h a ft l ic h e , 
den ed leren F o rm e n  der ego istischen M o tiv e  (w ie  E h rg e fü h l, F u rc h t 
v o r  Schande) das g e m e in w irts ch a ftlich e  u n d  dem  n ich t-ego is tischen  M o t iv  
das c h a r ita t iv e  O rg a n isa tio n sp rin z ip . W e n n  diese d re i P r in z ip ie n  auch in  
der G eschichte  in  versch iedenem  Maße Z usam m enw irken , so gehören sie 
doch g ru n d sä tz lich  zusam m en. E rs t d a d u rch  w ird  d ie  V o lk s w ir ts c h a ft als 
e in  organisches In e in a n d e r v o n  E in z e lw ir ts c h a fte n  m ög lich . W ä h re n d  die 
klassische T heo rie  n u r  das p r iv a tw ir ts c h a f t l ic h e  O rg a n isa tio n sp rin z ip  sah, 
w ird  h ie r  —  das c h a r ita t iv e  P r in z ip  der fre ie n  s it t l ic h e n  L ie b e s ta t w ird  
im m e r eine un te rg e o rd n e te  R o lle  sp ie len müssen d u rc h  den H in w e is  
a u f das g e m e in w irts c h a ftlic h e  O rg a n isa tio n sp rin z ip  der S ta a t als w i r t 
sch a ftsg e s ta lte n d e r F a k to r  e rk a n n t.

Das is t  e in  w esentliches M e rk m a l de r W agnerschen W ir ts c h a fts 
au ffassung. D e r S ta a t g ib t  de r O rg a n isa tio n  de r W ir ts c h a f t  e rs t ih re  
besondere G e s ta lt7). E r  s ch a fft m i t  de r R e ch tso rd n u n g  d ie  B ed ingungen  
fü r  das F u n k tio n ie re n  der P ro d u k tio n , e r w i r k t  zug le ich  als V e rte ilu n g s 
re g u la to r. E r  geh t d abe i v o n  seinen eigenen Zw ecken  aus, d ie als der 
R ech ts- u n d  M a ch tzw e ck  e inerse its , de r K u ltu r -  u n d  W o h lfa h rts z w e c k  
andererse its  b e s tim m t w erden . D ie  H e ra u s b ild u n g  des R echtsstaa tes se it 
de r F ranzösischen R e v o lu t io n  h a t aber zu  e iner B esch rä n ku n g  des Staates 
a u f den R ech tsschu tz , zu se iner N ic h t in te rv e n t io n  in  w ir ts c h a ft lic h e n  
D in g e n  u n d  d a m it zu e iner p r in z ip ie lle n  V e rw e rfu n g  des s ta a tlic h e n  W o h l
fah rtszw eckes g e fü h r t8) . D as h ä lt  W a g n e r fü r  e inen schw erw iegenden F eh le r. 
So k o m m t das e th ische Seinsollen in  der V o lk s w ir ts c h a ft n ic h t  m e h r zu r G e l
tu n g . Das Z ie l des m odernen  K u ltu rs ta a te s  m uß  es sein, d ie E n tw ic k lu n g  
des In d iv id u u m s  zu  fö rd e rn  u n d  einen im m e r größeren T e il  de r B e vö lke ru n g  
in  den M itg e n u ß  de r K u ltu rg ü te r  zu  b rin g e n . D a h e r d e h n t s ich  b e i fo r t 
schre itenden  K u ltu rv ö lk e rn  d ie  S ta a ts tä tig k e it im m e r m eh r aus. W a g n e r 
s p r ic h t h ie r v o n  dem  G e s e t z  de r w achsenden A usdehnung  der S taa ts 

tä t ig k e ite n . ,
T ro tz  der scharfen  A b le h n u n g  der ve re n g te n  re c h tss ta a tlich e n  Leh re

v o m  S taa tszw eck w ird  der R ech ts- u n d  M a ch tzw e ck  als d ie H a u p ta u fg a b e  
des S taates beze ichne t. H a n d e lt es s ich  h ie r  doch u m  d ie  re ch tlich e  
R ege lung der B ez iehungen  der E inze lm enschen  u n te re in a n d e r u n d  zum  
S taa te , u m  den S chu tz  v o n  Personen u n d  E ig e n tu m  nach  in n e n  u n d  
außen m i t  dem  Z ie le  e iner L ö sung  der sozia len A u fg a b e n  in n e rh a lb  des
S taates u n d  de r S iche rung  des v o lk s w ir ts c h a ftlic h e n  M a rk tg e b ie te s  fü r
B ezug u n d  A b sa tz  v o n  P ro d u k te n  im  A us lande . D ie  großen R e ch ts 
in s t i tu te  des W irts c h a fts re c h ts  s in d  n ic h t u n v e rä n d e rlic h , sondern  u n te r 
liegen der gesch ich tlichen  E n tw ic k lu n g . So haben  s ich  b e i den europä ischen 
K u ltu rv ö lk e rn  d ie  pe rsön liche  F re ih e it , das P r iv a te ig e n tu m , fre ies Ve r 
tra g s re ch t, A n e rke n n u n g  der e rw orbenen  V erm ögensrech te  als vo rläu figes  
E ndergebn is  der E n tw ic k lu n g  he rausgeb ilde t. D iese R e c h ts in s titu te  haben

8) Wagner,'’ T inanzw isaenscha ft und  Staatssozialismus, Z tschr. fü r  die gesamte 
Staatswissenschaft, 43. Jahrg ., 1887, S. 95.
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daher ke ine  abso lu te  G e ltu n g , sondern  u n te r lie g e n  de r P rü fu n g  a u f ih re  
v o lk s w ir ts c h a ft lic h e n  L e is tu n g e n  u n d  ih re  R e fo rm b e d ü r ft ig k e it h in .

Gerade zu  se iner Z e it  sah W a g n e r dazu besondere V eran lassung  ge
geben. D u rc h  eine a llz u  a b s tra k te  F o rm u lie ru n g  w a r m an  nach  seiner 
Ü berzeugung  zu  e iner Ü b e rs p itz u n g  a lle r d ieser R ech te  gekom m en. D araus 
haben  sich  schwere N a ch te ile  zu m a l in  bezug a u f  die F re iz ü g ig k e it, das 
G ru n d e ig e n tu m , den Z in s v e rtra g  u n d  den A rb e its v e rtra g  ergeben. B e 
sonders der m oderne A rb e its v e rtra g  h a t d ie  A rb e it  zu e ine r W are  e r
n ie d r ig t ,  a lle  m ensch lichen  B ez iehungen zw ischen A rb e ite rn  u n d  U n te r 
nehm ern  au fge löst. Das is t  n ic h t  n u r  im  höchsten  G rade u n s it t l ic h , 
sondern  auch u nökonom isch . Ebenso h a t d ie  U n b e s c h rä n k th e it des E ig e n 
tu m sre ch ts  zu  schw eren M iß b rä u ch e n , n a m e n tlic h  in  bezug a u f das G ru n d 
e ig e n tu m , aber auch das K a p ita le ig e n tu m , g e fü h rt. M an  denke an das 
B auern legen  der G ro ß g rundbes itze r u n d  an d ie  s täd tische  B o den 
sp e ku la tio n . Das K a p ita le ig e n tu m  is t  heu te  zu  e inem  e rheb lichen  T e il 
u n g e re ch tfe rtig te s  E ig e n tu m , im  G runde  den A rb e ite rn  v o re n th a lte n e r 
L o h n 9). A lle  diese M iß s tände  haben d ie  sozia len Spannungen, die A b w e h r
bew egung de r A rb e ite rs c h a ft gegen das p r iv a tk a p ita lis t is c h e  S ystem  ge
schaffen, ja ,  sie tra g e n  d ie  Tendenz zu  e ine r ste igenden V e rg röß e rung  der 
E in k o m m e n - u n d  B es itzun te rsch iede  u n d  d a m it zu  e iner w e ite re n  V e r
schä rfung  der Gegensätze in  sich.

4. A u f g a b e n  z u r  M i n d e r u n g  d e r  s o z i a l e n  S p a n n u n g e n

D en  W eg z u r A b h ilfe  zu suchen, is t  fü r  W a g n e r n ic h t  n u r  s itt l ic h e  V e r
p flic h tu n g , sondern zug le ich  auch A u f g a b e  de r W issenscha ft. D ie  gegebene 
P ro b le m a tik  k a n n  aber n ic h t d a d u rch  au fge lös t w e rden , daß m an  u m s tü rz - 
le rische  R a d ik a lk u re n  e n tw ir f t ,  sondern n u r  d u rc h  R e fo rm e n : da d u rch , 
daß  m an  das Bestehende zu  m o d ifiz ie re n  u n d  w e ite rz u e n tw ic k e ln  s u c h t10). 
Es w äre  v e rfe h lt , solche R e fo rm en  e in se itig  vo n  de r Seite der S e lbs th ilfe  
der B e te ilig te n  oder v o n  der S ta a tsh ilfe  e rw a rte n  zu w o llen . D ie  gesch ich t
lich e  E rfa h ru n g  lä ß t h ie r n u r  einen v e rm itte ln d e n  S ta n d p u n k t zu. V o n  F a ll 
zu  F a ll  is t  zu p rü fe n , ob u n d  w ie  der S ta a t e ing re ifen  so ll. Das Z ie l m uß  eine 
ge istige, s it t l ic h e  u n d  m a te rie lle  H e b u n g  de r u n te re n  V o lkssch ich te n  sein.

Seine V e rw irk lic h u n g  h ä n g t zunächst v o n  den geb ilde ten  u n d  w o h l
habenden  K lassen  ab. D u rc h  ih r  s ittlic h e s  W o lle n  m üssen sie den S ta a t 
zu  geeigneten M aßnahm en drängen . D u rc h  B esch ränkung  des L u x jis -  
konsum s können  sie die Lage de r A rb e ite rs c h a ft d ire k t verbessern he lfen . 
D e n  U n te rn e h m e rn  is t  d ie  M ö g lic h k e it gegeben, persön liche  Beziehungen 
zu  ih re n  A rb e ite rn  he rzus te llen , d u rc h  A rb e ite rg e w in n b e te ilig u n g  u n d  
andere M aßnahm en fü r  das W o h l ih re r  A rb e ite r  zu  sorgen. G ew erk 
scha ften  u n d  K o n sum ve re ine  s ind  v o n  Staatswegen zu du ld en . D e r 
S ta a t m u ß  n u r  b e s tre b t sein, sie aus O rgan isa tionen  z u r V o rb e re itu n g

9) G rundlegung I I ,  S. 330/31.
10) Das Folgende vorw iegend nach der Rede über die soziale Frage, gehalten a u f 

der O ktoberversam m lung in  B e r lin  1871, Sonderdruck B e r lin  1872.
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des sozia len K r i e g e s  zu  solchen des sozia len F r i e d e n s  zu m achen. 
D a zu  k a n n  d ie  E in r ic h tu n g  v o n  gew erb lichen  S ch iedsgerich ten  u n d  
S ühneäm te rn , eine P o li t ik  des A rbe ite rsch u tze s  u n d  der S oz ia lve rs iche rung  
d ienen. D ie  W o h n u n g s re fo rm  d a r f  n ic h t  feh len . D aneben s in d  d ire k te  
E in g r if fe  in  d ie  P ro d u k tio n  d u rc h  V e rs ta a tlic h u n g e n  ü b e ra ll d o r t  v o n 
n ö te n , w o  sie ohne Schäden m ö g lich  s ind , insbesondere w o das P r iv a t 
e ig e n tu m  zu r Q uelle  v o n  R e n te n , v o n  M o n o p o l-, K o n ju n k tu r -  u n d  
S peku la tionsgew innen  w ird . A u c h  g la u b t W a g n e r, daß  der S ta a t ge
zw ungen sein w ird ,  d ie Schäden der P re isb ild u n g  d u rc h  die E in fü h ru n g  
v o n  T a xp re ise n , besonders fü r  d ie w ic h tig s te n  L e b e n s m itte l, a u f d ie 
D a u e r zu  v e rm e id e n 11). S ch ließ lich  fo rd e r t er eine S te u e rp o lit ik , d ie a u f 
eine gerechte B es itz - u n d  E in k o m m e n s v e rte ilu n g  a b z ie lt. Z u  diesem  
Zw ecke  e m p fie h lt e r besonders eine s ta rke  E n tw ic k lu n g  der d ire k te n  
S teue rn  m it  e rh ö h te r B e la s tu n g  des fu n d ie r te n  E in ko m m e n s , s ta rke  P ro 
gression de r S teuersätze, A u sb a u  der V e rke h rss te u e rn , v o r  a lle m  a u f den 
W e rtzu w a ch s , a u f S peku la tionsgeschä fte  u n d  K o n ju n k tu rg e w in n e , ohne 
daß  abe r a u f V e rb rauchss teue rn  u n d  Z ö lle , besonders auch n ic h t  a u f 
F in a n zm o no p o le  v e rz ic h te t w e rden  so ll.

W a g n e r g la u b t je d o ch  n ic h t,  daß  a lle  diese M aß nahm en  eine e ig e n t
lich e  „L ö s u n g “  der sozia len F rage  h e rb e ifü h re n  k ö n n te n . S te ts w ird  es 
in  der W e lt  A rm u t  u n d  R e ic h tu m  nebene inander geben, ohne daß  diese 
a u f  S chu ld  oder V e rd ie n s t des e inze lnen z u rü c k g e fü h rt w e rden  k ö n n te n . 
D em gem äß w ird  die soziale P ro b le m a tik  in  irg e n d e in e r F o rm  im m e r 
bestehenb le iben . „ A n  uns aber is t  es, d ie  daraus he rvorgehenden Ü b e l 
u n d  die bestehenden U n g le ich h e ite n  nach  M ö g lic h k e it zu m i n d e r n ,  
u n d  dies is t  im m e r in  e rheb lichem  U m fange  m ö g lich . H a b e n  w ir  d a s  
ge tan , dann  haben  w ir  unsere P f l ic h t u n d  S c h u ld ig k e it ge tan , und  das 
k a n n  m an  v o n  uns ve rlangen , n ic h t  m e h r, aber auch n ic h t w en ige r“ 12).

D ie  Ü berw indung  des S taatssozialism us du rch  den vö lk ischen
Sozialismus

1. A d o l p h  W a g n e r s  L e i s t u n g

Ü b e rsch a u t m an  A d o lp h  W agners G e dankenw e lt, so d rängen  s ich  
dem  B e tra c h te r v o r  a llem  zw ei G es ich tspunk te  au f. E in m a l w ird  m an  
ü b e rra sch t v o n  de r H e lls ic h t ig k e it ,  m i t  de r e r den w ic h tig s te n  P rob lem en  
se iner Z e it  gegenübergestanden h a t. M anche rle i Zusam m enhänge des 
p o lit isch -so z ia le n  Lebens h a t e r in  e iner T ie fe  e rfa ß t, d ie dem  V e rs tä n d n is  
der m e is ten  Zeitgenossen w e it vo raus  e ilte . D a r in  l ie g t seine B e d e u tu n g  
auch  noch  fü r  unsere G egenw art. Z u m  anderen  aber is t  m a n  im m e r w iede r 
e rs ta u n t ü b e r seine K u n s t,  e ine r k la re n , scharfen  E n tsch e id u n g  aus
zuw eichen u n d  sich zw ischen den M e inungen  der P a rte ie n  h in d u rc h -

i t )  W agner: D ie  S tröm ungen in  der S oz ia lp o litik  und  der K a theder- un d  Staats
sozialismus, B e rlin  1912, S. 20.

12) Rede über die soziale Frage, S. 38.
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zu la v ie re n . Das is t  b e i ih m  ke ine  nebensächliche Z u ta t ,  das lie g t v ie lm e h r 
im  Z e n tru m  seines D enkens b e g rü n d e t. D a d u rc h  w erden  seine E in s ic h te n  
im m e r w iede r b e trä c h tlic h  e n tw e rte t.

I n  e inem  p o s itiv e n  u n d  n e g a tive n  S inne g le ich ze itig  w ird  er dahe r 
fü r  den V o lk s w ir t  unserer Tage bedeutsam . Seine W irts c h a fts le h re  
w a r, w ie  m it  R e ch t gesagt w u rd e 13), noch  w irk l ic h  das, was de r a lte  
N am e der deutschen akadem ischen L e h rs tü h le  des Faches besagt, eine 
„w ir ts c h a f t l ic h e  S taa tsw issenscha ft“ , d a m it eine p o lit isch e  W issenscha ft 
nach  der Sprachweise unserer Tage. E r  w u ß te , daß m an  das W i r t 
scha fts leben  n u r  aus den sozia len Zusam m enhängen u n d  v o r  a lle m  den 
sozia len S pannungen im  V o lk e  ve rs tehen  ka n n . E r  w u ß te  d a rü b e r h inaus , 
daß n ic h t  zw angsläufige G ese tzm äß igke iten , sondern  de r S ta a t m i t  a llem  
seinem  T u n , v o r  a llem  d u rc h  d ie v o n  ih m  geschaffene R ech tso rd n u n g  
d a fü r  v e ra n tw o r t l ic h  is t. D iese bedeu te te  ih m  abe r n ic h t  eine Sum m e 
fo rm a le r Sätze. K la r  sah er v ie lm e h r d ie  h ö ch s t m a te ria le  B e d e u tu n g , 
d ie sie fü r  d ie k o n k re te  G e s ta ltu n g  des w ir ts c h a ft lic h e n  u n d  sozia len 
Lebens besitzen. V o rb ild l ic h  w ird  in  dieser H in s ic h t a lle ze it seine A na lyse  
des E ig e n tu m sre ch ts  b le iben . So h a t er d ie  Zusam m enhänge des w i r t 
sch a ftlich e n  Geschehens seiner Tage in  e iner T ie fe n sch ich t e rfa ß t, d ie 
heu te  noch  der W iede re rsch ließ ung  h a r r t.

Seine le b e nse rfü llte  T heo rie  ko n n te  s ich dabe i n ic h t m i t  de r R o lle  
eines äs the tischen  Zuschauers begnügen, der le d ig lic h  das „S e in “  des 
Geschehens zu s tu d ie re n  su ch t u n d  vo n  ih m  das „S e in so lle n “  als A u f 
gabe e iner besonderen W ir ts c h a f ts p o lit ik  a b tre n n t. V o n  den sogenannten 
„w e r tu r te i ls f re ie n “  N a tio n a lö ko n o m e n  h a tte  er eine sehr sch lechte M e i
n u n g 14). T heo re tische  E rk e n n tn is  u n d  F e s ts te llu n g  des p o lit is c h  E r 
fo rd e rlic h e n  h ingen  fü r  ih n  u n m it te lb a r  zusam m en. Das ergab sich ih m  
zw angs läu fig  aus seiner Ü berzeugung , daß alles w ir ts c h a ft lic h e  Sein u n d  
Seinsollen in  g le iche r W eise e th ischen  N o rm e n  u n te rw o rfe n  is t. A lles  das 
is t  b e i W a g n e r w ie  fü r  den h e u tig e n  T ag  gesprochen.

A u c h  sein S taatssoz ia lism us b ie te t m a n ch e rle i fü r  d ie G egenw art 
bedeutsam e G es ich tspunk te . L ä u f t  doch sein R e fo rm p ro g ra m m  sch ließ lich  
a u f eine B ä n d ig u n g  der M a rk tw ir ts c h a ft ,  a u f eine D u rch se tzu n g  des 
S ta a tsw ille n s  in  a llen  T e ile n  der W ir ts c h a f t  h inaus , ohne daß sie deshalb 
v e rs ta a tlic h t w e rden  m ü ß te . Das is t  das Z ie l unserer W ir ts c h a f ts p o lit ik .  
H a t  e r das G lü c k  gehab t, e inen großen T e il se iner R e fo rm p lä n e  schon zu  
L e b ze ite n  v e rw ir k lic h t  zu sehen, so s ind  w ir  heu te  Zeugen, w ie  e in  w e ite re r 
T e il se iner E in s ic h te n  s ich  b e w a h rh e ite t. W ir  haben d ie  v o n  ih m  v e r
k ü n d e te  V e rg ä n g lic h k e it de r das m oderne W irts c h a fts le b e n  tra genden  
R e ch tso rd n u n g  e rle b t. D e r N e ubau  des W irts c h a fts re c h ts  e r fü l l t  m anche 
F o rd e ru n g  A d o lp h  W agners . Seine B e u rte ilu n g  des B a u e rn tu m s  u n d  des

13) W . Vleugels in  seinem A ufsa tze : A d o lp h  W agner, Gedenkworte zu r hundertsten 
W iederkehr des Geburtstages eines deutschen Sozialisten, Schmollers Jah rbuch , 59. Jahrg. 
1935, S. 129.

u ) So Pesch in  „D ie  V o lksw irtscha fts lehre  der G egenwart in  Selbstdarstellungen“ , 
Le ip z ig  1924 S. 137.
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G roßgrundbes itze rs  sche in t v o n  m ode rns ten  G e s ich tsp u n k te n  d ik t ie r t  
zu  sein. Sein G edanke, d u rc h  s ta a tlich e  P re is ta xe n  d ie  Preise de r H a u p t
le b e n s m itte l zu  b ä nd igen , h a t in  der P o l i t ik  des R e ichsnährstandes u n 
e rw a rte t w e itgehende  V e rw irk lic h u n g  ge funden. Sein S treben  nach  m ög 
lic h s te r B e se itigung  des a rbe its losen  E in ko m m e n s  e n ts p r ic h t dem  heu tigen  
S treben  nach  D u rch se tzu n g  des L e is tu n g sp rin z ip s  in  der E in ko m m e n s 
ges ta ltu n g . A lle  diese re c h t w il lk ü r l ic h  gew äh lten  B e isp ie le  zeigen e ins: 
Es g ib t  eine gesch ich tliche  L o g ik  in  de r E n tw ic k lu n g  unse re r Tage, die 
das ans L ic h t  b r in g t,  was dem  t ie fe r  B lic ke n d e n  schon v o r  Ja h rze h n te n  
e rfa ß b a r w a r.

A b e r n ic h t  n u r  d u rc h  solche Ü b e re in s tim m u n g e n  is t  W a g n e r fü r  d ie 
G egenw art bedeu tsam . E r  is t auch  der L e h re r , de r v o r  I r r tü m e rn  w a rn t. 
S te llte  er de r W ir ts c h a f ts p o lit ik  große A u fg a b e n , so w a r  e r s ich  doch 
zug le ich  ih re r  G r e n z e n  sehr s ta rk  b e w u ß t. Das is t  fü r  unsere ta te n fre u d ig e  
G egenw art besonders w ic h t ig . E r  w e iß  u m  d ie  U n v o llk o m m e n h e it u n d  
S ü n d h a ft ig k e it d ieser W e lt.  D esha lb  b e to n t e r, daß die V e rv o llk o m m 
n u n g  a lle r äußeren O rd n u n g  sch lie ß lich  d a vo n  a b h ä n g t, ob es g e lin g t, 
den M enschen v o n  in n e n  zu  fassen. E in e  w a h rh a fte  Besserung der sozia len 
O rdnungen  w ird  se iner Ü berzeugung  nach  n u r  d u rc h  eine s itt l ic h e  H e b u ng  
des V o lkes m ö g lich  sein.

2. V e r f e h l u n g  d e r  v ö l k i s c h e n  E x i s t e n z g r u n d l a g e n

W e n n  A d o lp h  W a g n e r, w ie  w ir  gesehen haben , unsere r Z e it  sehr 
W esentliches zu  sagen h a t, so d a r f  das doch keineswegs d a rü b e r h in w e g 
täuschen , daß er auch  in  hohem  M aße e in  K in d  se iner Z e it , „ i n  die 
ge is tigen  V erhängn isse  des Z e ita lte rs  v e rflo c h te n “  w a r 15). Sein S taa ts 
sozia lism us, der S o z ia lp o lit ik  B ism a rcks  eng v e rw a n d t, ve rm o ch te  n ic h t 
d ie  S pannung zw ischen der b ü rg e r lich e n  W e lta n s ic h t u n d  dem  W e ltg e fü h l 
des p ro le ta risch e n  A rb e ite rs  b is  in  ih re  tie fs te n  U n te rg rü n d e  zu  ve rfo lg e n  
u n d  d u rc h  d ie G e w in n un g  e ine r be iden  P a rte ie n  gem einsam en E bene zu 
ü b e rw in d e n . Z u  sehr b lie b  e r de r Sohn eines z iv il is ie r te n  Z e ita lte rs , als 
daß er, de r große S k e p tik e r, a lle  ih re  P h a n to m e , ih re  Id e a le  de r B ild u n g , 
des F o rts c h r it te s , des m a te rie lle n  W ohle rgehens, ih re  K o n v e n tio n e n  m it  
r a d i k a l e r  Skepsis d u rch sch a u t h ä tte . So s tieß  er n ic h t  d u rc h  die Id e o 
log ien  se iner Z e it  in  d ie  le tz te  S ch ich t des B ew uß tse ins v o r , in  de r a ll 
das, was M enschen tre n n e n  m ag, in  se iner F ra g w ü rd ig k e it e rk a n n t is t,  
in  de r n u r  d ie großen u n d  e in fachs ten  G egebenheiten des m ensch lichen  
Lebens, d ie  uns a llen  g le ich  s ind , v o r  uns stehen. D esha lb  b lie b  er e in  
b ü rg e r lic h -k o n s e rv a tiv e r D e n ke r u n d  W ir ts c h a f ts p o lit ik e r , dem  es n ic h t 
v e rg ö n n t w a r, zu  den H e rzen  de r A rb e ite rs c h a ft zu  sprechen. D e r V o rs to ß  
zu den n a t u r h a f t e n  G r u n d l a g e n  m e n s c h l i c h e n  D a s e i n s ,  deren 
B e d e u tu n g  fü r  alles G em einschafts leben w iede rzuen tdecken  unseren Tagen 
V o rbeha lten  b lie b , ge lang ih m  n ic h t.

15) R u d o lf Craemer: D er K a m p f um  die V o lksordnung, H am burg  1933, S. 124.
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H ie r  fin d e n  s ie t  d ie  s tä rks te n  Gegensätze zw ischen seinem  S taa ts 
sozia lism us u n d  dem  N a tio n a lso z ia lism u s . A n  s ich  s ind  zw ischen be iden 
v ie le r le i B e rü h ru n g s p u n k te  zu  finden . Sie s te llen  zw e i E n tfa ltu n g s s tu fe n  
des R ingens u m  die G e s ta ltu n g  des deutschen Sozia lism us d a r. Das 
sch lie ß t Gegensätze zw ischen ih n e n  n ic h t aus. So fä l l t  besonders au f, 
daß es W a g n e r v ö ll ig  an e iner b io log ischen  U n te rm a u e ru n g  seines D enkens 
g e b rich t. N ic h t daß b io log ische  Zusam m enhänge v o n  ih m  ga r n ic h t  e rfa ß t 
w ü rd e n . D ie  B e vö lke rungs frage  w ird  e ingehend u n te rs u c h t. W agners U r te i l  
ü b e r diese D inge  e n ts p r in g t aber du rchaus den V o rs te llu ng sk re ise n  der 
b ü rg e r lich e n  W e lt.  M a l t h u s  b e h ä lt nach  ih m  in  a lle m  W esen tlichen  
re c h t. D a h e r fo rd e r t e r K le in h a ltu n g  der F a m ilie  u n d  späte E he . B e 
sonders e m p fie h lt e r das den A rb e ite rn  u m  de r E rh a ltu n g  eines m ö g lich s t 
hohen m a te rie lle n  Lebensstandards w ille n .

D a r in  ze ig t s ich , w ie  be i W a g n e r die na tu rgegebenen G rund lagen  
m ensch liche r E x is te n z  n ic h t  in  ih re r  u n a b d in g b a re n  B e d e u tu n g , ih re r  
G esch ich tsm äch igke it e rk a n n t s ind , daß sie s ta t t  dessen als S tö ru n g s
fa k to re n  der gegebenen G ese llschaftso rdnung  em p fu n d e n  w erden  u n d  als 
solche m ö g lich s t ausgescha lte t w e rden  so llen. Das b e d e u te t eine s ta rke  
A b w e rtu n g  de r b io log ischen  V orausse tzungen  des sozia len Lebens. D em  
e n ts p r ic h t es, daß die in  den B lu tb a n d e n  gegebene G rund lage  a lle r m ensch
lich e n  G em einscha ft b e i W a gne r gar n ic h t  z u r G e ltu n g  k o m m t. W o h l 
e r fü l l t  ih n  e in  g lühende r P a tr io tis m u s . D ieser is t abe r d u rch  e in  n a tio n a l
s t a a t l i c h e s ,  n ic h t d u rch  e in  v ö l k i s c h e s  D enken  gekennze ichnet. E rs t 
v o n  der E rfassung  des V o lk s tu m s  he r fü h r t  je doch  der W eg z u r B es innung  
a u f d ie den M enschen im  B lu te  liegenden n a tü r lic h e n  G em einschaftsbande. 
Das V o lk  is t  n ic h t ohne d ie  e in h e itlich e  B lu ts u b s ta n z  m ö g lich . D e r A n sa tz  
zu e inem  vö lk isch e n  D enken  fin d e t s ich aber n ic h t b e i W agne r, sondern  
b e i seinen w issenscha ftlichen  G egnern, b e i S chm o lle r u n d  in  der h is to rischen  
Schule , o b w o h l ih r  D enken  in  andere r H in s ic h t u n zu lä n g lich e r als das 
W agners geblieben is t.

3. D e r  M a n g e l  e c h t e r  G r u n d s ä t z l i c h k e i t  b e i  W a g n e r

Es so ll h ie r n ic h t le ic h t fe r t ig  ge rech te t w erden . D ie  R a tsh e rre n  s ind  
im m e r k lü g e r, w enn  sie v o m  R a thaus  ko m m e n , als w enn  sie h ine ingehen . 
T ro tz d e m  ka n n  die F rage, was W agner da ra n  h in d e rte , z u r E rfassung  
d ieser Zusam m enhänge vo rzus toßen , n ic h t  um gangen w erden . Es is t  das 
s icher k e in  Z u fa ll gewesen. H ie r  ze ig t s ich am  d e u tlic h s te n  seine S ch ick 
sa lsve rflo ch te n h e it m i t  dem  eigenen Z e ita lte r . E r  w a r h ie r an e iner Grenze 
seines Geistes ange lang t. D as h ä n g t m i t  de r schon e rw ä h n te n  E ig e n a rt 
se iner G ru n d h a ltu n g , seiner K o m p r o m i ß n a t u r  u n d  der d a m it v e r
bundenen  Skepsis zusam m en. Sie ließ  ih n  s ich n u r  zw ischen den ge istigen 
P o len  seiner Z e it  bewegen, nach  e inem  A u s g l e i c h  de r in  ih r  ih m  e n t
gegen tre tenden  S pannungen suchen, sie g es ta tte te  ih m  abe r n ic h t  den 
D u rc h b ru c h  zu e iner jense its  da vo n  liegenden E bene , v o n  de r aus diese 
S pannungen a u f g e h o b e n  w erden  k ö n n te n . D ie  Skepsis u n d  de r K o m -
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p ro m iß , fo lg e r ic h tig  du rch g e h a lte n , b ie te n  ke ine  M ö g lic h k e it z u r w ir k 
lic h e n  M e is te ru n g  de r A u fg a b e n  dieses Lebens. Sie m a ch te n  W a g n e r zu m  
Gefangenen de r h is to ris c h  zu fä llig e n  u n d  ve rg ä n g lich e n  S ta n d p u n k te , sie 
ließen  ih n  aber n ic h t  zu e iner k la re n  A n schauung  der le tz te n  u n d  ew igen 
S achve rha lte  ko m m e n , die h in te r  a llem  gesch ich tlichen  W a n d e l stehen. 
D a d u rc h  e rs t w ird  eine tie fe re  D e u tu n g  de r Ze ite re ign isse , d ie  S prengung  
der v o n  ih n e n  nahegelegten B lic k w in k e l m ö g lich .

N ic h t  daß das S treben  nach  e iner tie fe re n  S in n d e u tu n g  seiner Z e it 
v o n  ih m  vergessen w u rd e . Im m e r w iede r w ird  zw ischen den ew igen u n d  
den h is to risch -ve rg ä n g lich e n  K a te g o rie n  der W ir ts c h a f t  un te rsch ieden . Es 
fe h lte  aber die le tz te  V o rausse tzung , u m  diese U n te rsch e id u n g  re ch tm ä ß ig  
be w e rks te llig e n  zu  können . D ie  k la re  A n schauung  v o n  den le tz te n  D in g e n  
w äre  n u r  a u f e inem  festen  G la u b e n s fu n d a m e n t m ö g lich  gewesen. N ic h ts  
is t  beze ichnender fü r  W a g n e r als R e p rä sen tan ten  des ausgehenden 
19. J a h rh u n d e rts , als daß e r, de r bew uß te  V e r tre te r  eines p o s itiv e n  
C h ris te n tu m s , le tz t l ic h  der G e w iß he it in  G laubensd ingen  (v ie lle ic h t u n 
b e w u ß t, w o h l aber seiner H a ltu n g  nach) e rm ange lte . N u r  deshalb  fe h lt  ih m  
auch d ie  K r a f t  de r k la re n  E n tsch e id u n g . A us d ieser E in s ic h t heraus 
k o n n te  R u d o lf  C r a e m e r 16) sagen, daß W agners H a ltu n g  le tz t l ic h  d u rc h  
das feh lende  B e ke n n tn is  zu  den O rd nungen  g ö tt lic h e r  S chöp fung  ih re  
U n b e s tim m th e it e rh ä lt. „S o  is t  sie (sc. diese H a ltu n g ) eher d ie  R e 
s ig n a tio n  v e rn ü n ft ig e r  H u m a n itä t ,  de r in n e rlic h e  K o m p ro m iß  m it  den 
e in m a l gegebenen U m stä n d e n , aus denen das b e d in g t Beste he rausgeho lt 
w e rden  so ll. Es fe h lt  de r e in h e itlic h e  G ru n d  e iner g ü ltig e n  O rd n u n g , a u f 
den a lle  P flic h te n  bezogen w erden , eine W irk l ic h k e it  de r s it t l ic h e n  Id e e .“

D a m it  is t  das entsche idende W o r t  fü r  d ie W ü rd ig u n g  W agners ge
sprochen. Es fe h lte  an  dem  B e ke n n tn is  zu den O rd nungen  der g ö tt lic h e n  
S chöp fung . D ieser Satz b e d e u te t e in m a l, daß de r c h ris tlic h e  G laube h ie r 
zu  e ine r Sache des G efüh ls herabgesunken is t ,  daß er n ic h t m e h r m it  de r 
K r a f t  eines unausw e ich lichen  A nspruches, e ine r o b je k tiv e n  N o rm  dem  
M enschen u n d  de r m ensch lichen  G em e inscha ft s it t l ic h e  V e rp flic h tu n g e n  
a u fe r le g t, daß er dies v ie lm e h r dem  s u b je k tiv e n  M itg e fü h l des M enschen 
gegenüber seinen M itm e n sch e n  ü b e rlä ß t. E r  b e d e u te t zum  anderen, daß 
das C h ris te n tu m  d a m it den S inn  eines tie fe n  Seinsverständnisses ve rlo re n  
h a t, das le tz te  N o tw e n d ig k e ite n  dieses W eltgeschehens fre ile g t. V o n  der 
A n e rke n n u n g  dieses seines A nspruches h ä n g t sch lie ß lich  abe r d ie  K r a f t  
se iner ird isch e n  W irk u n g  ab. D iese re lig iöse  B e trach tungsw e ise  k a n n  m an  
in  die Sprache der p ro fa n e n  W issenscha ft übersetzen. D a n n  b e d e u te t de r 
Satz C r a e m e r s ,  daß W a g n e r be i a lle m  S treben  nach  G ru n d s ä tz lic h k e it 
se iner B e tra c h tu n g  im  G runde  echte G ru n d s ä tz lic h k e it v e r fe h lt  h a t. Sie 
is t  n u r  a u f der G rund lage  e ine r le tz te n  m e taphys ischen  E n tsch e id u n g  zu 
e rlangen. W e il sie um gangen w ird , v e rm iß t m an  b e i W a g n e r d ie O r i e n 
t i e r u n g  a n  l e t z t e n  N o t w e n d i g k e i t e n ,  d ie E in s ic h t in  die W esens
zusam m enhänge, d ie  a lle m  gesch ich tlichen  W erden  u n d  a lle m  sozia len

i«) A . a. O. S. 114.
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W ande l zug runde  liegen. D esha lb  m a n g e lt es auch v o r  a lle m  an dem  
W issen u m  die fu n d a m e n ta le  B e d e u tu n g  der O rdnungen , d ie  a u f  G ru n d  
de r m ensch lichen  Seinslage den U n te rg ru n d  a llen  Geschehens b ild e n . 
F a m ilie  u n d  V o lk s tu m , B e ru f u n d  S tand  sp ie len so ke ine  R o lle . D e r S ta a t 
u n d  das E ig e n tu m  fin d e n  ke ine  g ru n d sä tz lich e  A b le itu n g .

G egenüber der a b s tra k t u n g e sch ich tlichen  B e trach tungsw e ise  der k la s 
sischen Schule, gegenüber dem  s ta rre n  E v o lu t io n is m u s  de r M a rx is te n  w ird  
h ie r e in  h is to ris ch e r R e la tiv is m u s  v e rk ü n d e t, de r zw a r d ie  G e w innung  e iner 
k r it is c h e n  S te llu n g  gegenüber de r G egenw art e r le ic h te rt, im  G runde  aber 
die G eschichte  zu e inem  S p ie lb a ll de r W i l lk ü r  m a ch t. W a g n e r h a t das 
große V e rd ie n s t, daß er s ich t r o tz  dieses W issens u m  h is to risch e  R e la t iv i tä t  
im  Gegensatz zu r h is to risch e n  Schule u m  eine g ru n d sä tz lich e  E rfassung  
der Zusam m enhänge b e m ü h te . E in e  echte T heo rie  is t  aber ohne d ie G ru n d 
lage eines W issens u m  le tz te  V e rb in d lic h k e ite n , denen alles Sein u n d  das 
soziale Sein im  besonderen u n te r lie g t, u n m ö g lich .

4* V o l k s o r d n u n g  a l s  A u f g a b e  de s  d e u t s c h e n  S o z i a l i s m u s

Das is t  de r P u n k t,  an  dem  es in  de r G egenw art aus den F e h le rn  dieses 
großen deutschen V o lk s w ir te s  de r V e rg a n g e n h e it zu  le rnen  g ilt .  A u c h  d ie 
T h e o rie  unsere r Tage m uß  sich  h ü te n , im  engen B e z irk  de r d u rc h  ih re  
a k u te n  P rob lem e nahegelegten G e s ich tsp u n k te  zu b le iben . A u c h  sie b e d a rf 
de r S tü tze  jense its  der Tages- u n d  Z e itg e b u n d e n h e it, des W issens u m  
le tz te  N o tw e n d ig k e ite n , w enn  sie V e rb in d lich e s  aussagen w i l l . Sonst w ird  
sie s tä n d ig  in  G e fah r gera ten , w ie  W a g n e r am  K e rn  de r P ro b le m a tik  v o rb e i
zug re ifen , es gar n ic h t zu  e inem  R in g e n  u m  seine B ezw ingung  ko m m e n  zu 
lassen. Sie b e d a rf de r m etaphys ischen  G runden tsche idung .

E ch te  G ru n d s ä tz lic h k e it, d ie a u f e inem  m etaphys ischen  F u n d a m e n t 
a u f b a u t, is t d u rch  die w e ltanschau lichen  A use inanderse tzungen  unsere r Tage 
in  e inem  se it langem  ve rlo rengegangenem  Maße w ie d e r m ö g lich  gew orden. 
W e n n  a lle rd ings  die W issenscha ft o f t  genug g laub te , d u rc h  die M a c h tü b e r
nahm e des N a tiona lsoz ia lism us  sei das w e ltanschau liche  P ro b le m  fü r  sie 
en tsch ieden, so ze ig t sie d a d u rch  an, w ie  w e it w ir  noch  v o n  e iner K lä ru n g  
d ieser P ro b le m a tik  e n tfe rn t s ind . Das e igen tliche  w e ltanschau liche  P ro 
b le m  der W issenscha ft is t d u rch  den N a tiona lsoz ia lism us  n ic h t en tsch ieden, 
sondern  ü b e rh a u p t e rs t g e s t e l l t  w o rden . N ic h t d a ru m  k a n n  es s ich hande ln , 
ob w ir  d ie e lem enta ren  T a tbes tände  des Lebens, a u f deren gesch ich tliche  
K r a f t  de r N a tiona lsoz ia lism us  z u rü c k g re if t, nachdem  m an  sie lange ge ring  
ach te te , anerkennen  w o lle n  oder n ic h t. Sie s ind  da u n d  kö nnen  n u r  u m  
den P re is der S e lbstaufgabe ve rnach läss ig t w erden. W as sie uns aber im  
p o s itiv e n  S inne b e d e u t e n  so llen, w elche G e s t a l t u n g s a u f g a b e n  sich 
fü r  d ie D a u e r aus ih n e n  ergeben, das is t  keineswegs d u rch  den p o lit is ch e n  
U m b ru c h  e in  fü r  a lle m a l g e k lä rt. Das is t n u r  im  R ingen  u m  d ie  D aseins
g e s ta ltu n g  selbst zu k lä re n . D abe i fä l l t  de r W issenscha ft eine große A u f 
gabe zu , in d e m  sie h ie r die Fo lge rungen  aus ih re r  m etaphys ischen  G ru n d 
en tsche idung  zu  ziehen h a t.
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V o n  einem  solchen R ingen  u m  echte G ru n d s ä tz lic h k e it f ä l l t  a u f das 
P ro b le m  des deutschen Sozia lism us e in  neues L ic h t.  W agners S ta a ts 
sozia lism us m u ß te  sche ite rn , w e il e r w ic h tig e  S e iten der W irk l ic h k e it  
außer a ch t gelassen h a tte . In d e m  w ir  d u rch  e inen tie fe re n  P rob lem ansa tz  
versuchen, der v o lle n  W irk lic h k e it  R a u m  zu geben, w a n d e lt s ich uns der 
G edanke eines S taatssozia lism us in  d ie Idee  des vö lk isch e n  Sozia lism us. 
D a r in  d rü c k t s ich d ie  E in s ic h t aus, daß der S ta a t n ic h t d u rch  b loße K o n 
s tru k t io n , d u rch  e inen v o n  außen kom m enden  E in sa tz  seiner M a c h tm itte l 
soziale E in t ra c h t u n d  H in g a b e b e re its ch a ft fü r  d ie G esam the it schaffen 
ka n n .

Soziale P o li t ik  h a t v o n  den n a tü r lic h e n  u n d  gesch ich tlichen  Gegeben
h e ite n  auszugehen. Das s ind  d ie  V ö lk e r m it  ih re n  in n e re n  G liederungen , 
den S täm m en u n d  S ippen, den S tänden  u n d  B e ru fe n . Sie a lle  s te llen  
In d iv id u a l i tä te n  d a r, d ie ih re r  B esonderhe it en tsp rechend  g e fü h r t u n d  
g e s ta lte t w erden  müssen. Das H öchste , was soziale P o li t ik  ve rm ag , is t 
sch ließ lich  d ie E n tfa ltu n g  dieser in  e iner M enschengruppe angelegten 
E ig e n h e it. D a ru m  is t de r vö lk isch e  Sozia lism us e rs t im  b u ch s tä b lich s te n  
S inne e in deutscher Sozia lism us. E r  w i l l  das Lebensgesetz dieses deutschen 
V o lkes , sein besonderes E th o s  erfassen, u m  es zu m  G e s ta ltu n g sp rin z ip  
de r V o lk s o rd n u n g  zu erheben. E r  w i l l  eine O rd n u n g  des V o lks lebens 
schaffen, d ie diesem  V o lk  a u f den L e ib  zu geschn itten  is t.

D iesem  W o lle n  h a t der N a tiona lsoz ia lism us  zu m  D u rc h b ru c h  ve r- 
h o lfe n . M an  g laube n ic h t, daß schon d a m it d ie  d u rc h  den deutschen 
Sozia lism us ges te llte  A u fgabe  e rle d ig t sei. Z w a r is t schon m anches nach 
dieser R ic h tu n g  h in  geschehen. T ro tz d e m  beg innen  w ir  erst langsam  das 
ganze A usm aß  der h ie r  erw achsenden A u fg a b e n  zu  ermessen. Solange es 
n ic h t ge lungen is t,  d ie  z iv ilis a to ris c h e n  V e rfa lls - u n d  Verm assungs
erscheinungen aus dem  deutschen V o lk e  zu  ve rd rängen , w erden  w ir  u m  
seine V o lkso rd n u n g  zu r in g e n  haben. Solange is t  de r deutsche Sozia lism us 
die höchste , n ic h t  n u r  der P o l i t ik  u n d  der W issenscha ft, sondern  jedem  
D eutschen  ges te llte  A u fgabe .

D e r S taatssozia lism us g e h ö rt de r V e rgangenhe it an. E r  h a t das 
U n h e il de r k a p ita lis t is c h e n  Zerse tzung  v o n  W irts c h a fts - u n d  S oz ia l
o rd n u n g  im  deutschen V o lk e  n ic h t a u fh a lte n  können . D aß  er tro tz d e m  
n ic h t um sonst w a r, e rkennen  w ir  am  besten, w enn  w ir  aus unseren Tagen 
u m  e in  V e rs tä n d n is  des vö lk isch e n  Sozia lism us rin g e n . N ic h t n u r  d u rch  
seine echten E in s ic h te n , w elche noch  heu te  ge lten , is t  e r uns bedeutsam , 
ebensosehr d u rc h  seine Schwächen, d ie  uns den B lic k  schärfen  fü r  das 
was n o t tu t .  N u r  aus der gesch ich tlichen  E rfa h ru n g  heraus k a n n  deutscher 
Sozia lism us z u r E r fü l lu n g  geb rach t w erden.
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Vorboten eines neuen Europa
E in  R ü c k b lic k  a u f d ie  ge is tespo litische  E n tw ic k lu n g  des Jahres 1937

Von F. C. W i l l i s

Geistesgeschichte b indet sich in  unsrer Z e it enger als in  früheren Zeiten 
an die Geschichte der P o lit ik  und an die der W irtschaft. Der geistige A rbe ite r 
w ird  im m er weniger „G e le h rte r“  abseits des „V o lkes“ ; er is t G lied des Ganzen 
wie alle andern, genau so unentbehrlich w ie sie, aber er fü h lt  sich ihnen n icht 
mehr überlegen. D ie Fabel des Menenius Agrippa von dem Magen und den 
G liedern is t noch im m er so ak tue ll wie vo r 2400 Jahren!

Darum  empfinden w ir  auch fü r  die Geistesgesdiichte das abgelaufene Jahr 
1937 als ein Jahr der Wende, wie es das fü r  P o lit ik  und W irtschaft un
bestritten  war.

P o l i t i s c h  w ird  1937 das Jahr bleiben, das endlich andere Länder des 
Erdballs trieb , dem Beispiel Deutschlands und Ita liens zu folgen und die Augen 
fü r  das wahre Wesen des Kommunismus zu öffnen. D ie alte bequeme These, 
die Bolschewiken „seien auch Menschen“  und man müsse gegen sie „gerecht“  
sein, wurde 1937 in  Belgien, Portugal, Japan und Brasilien in  ih re r ganzen 
G efährlichke it e rkann t; es dämmert in  Rumänien, Polen, in  der Schweiz und in  
Ungarn. D ie Regierungen verm ieden es zwar, sich der W e lt als „faschistisch“  
oder „nationalsozialistisch“  vorzustellen, aber die W elt empfand den Wechsel 
so, als hätten sie es getan; es bedurfte  n icht erst der Moskauer Hetze. In  diesen 
Ländern fo lg te  auf den politischen Wechsel alsbald der geistige: die Presse, 
L ite ra tu r und die öffentlichen Kundgebungen trugen den Stempel neuer Grund
auffassungen, die n icht wie bisher in  Genf gewachsen waren, sondern auf dem 
revo lu tionären Boden der Volksstaaten M itte leuropas. —  Ä hnlich ging es m it 
der W i r t s c h a f t .  Der „fr ie d lich e “  K rieg  der Sanktionen, von den Propheten 
des Völkerbunds als furchtbare, unwiderstehliche Waffe verkündet, versagte 
vö llig  gegenüber einem geopolitisch so verwundbaren Gemeinwesen wie Ita lien , 
das sich w irkungsvo ll zu verte id igen wußte und die Anerkennung als Im perium  
erzwang. A ls der dogmatische W iderstand der „großen D em okratien“  zum 
Dauerzustand erstarrte, antw ortete M ussolini m it dem A u s tr it t aus dem V ö lke r
bund, und es war nu r logisch, wenn das an diesen E rfahrungen innerlich  wie 
äußerlich erstarkte Ita lie n  dem onstrativ an die Seite des D ritte n  Reichs tra t, 
das sich ebenfalls auf die E rfo lge einer A ußenpo litik  berufen konnte, die noch 
vor wenigen Jahren jeder als to llkü h n  bezeichnet hätte. Beide Länder sichern so 
einander gegen die ihnen einzeln von Moskau und den „D em okra tien “  an
gedrohte E inkreisung.

N u r un te r diesen Voraussetzungen kann man auch die g e i s t i g e n  V o r
gänge begreifen, die w ir  zwischen den Vö lke rn  Europas sich anbahnen sehen 
wnd die den Gralshütern der verschiedenen „ew igen P rinz ip ien “  so v ie l zu 
denken geben!

Der geistige Austausch s te llt sich heute, dank den gewaltigen Fortschritten 
der Technik in  Transportwesen, L u ftfa h r t, R undfunk, Lichtspiel usw., auf ganz
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neue Grundlagen; Fernw irkung  und Massenwirkung werden dadurch potenziert. 
D ie Ä lte ren  von uns erinnern sich noch an die E inrichtung der deutsch-amerika
nischen Austauschprofessuren um die Jahrhundertwende. Sie waren damals 
tatsächlich ein verheißungsvoller Anfang, aber sie konnten, genau wie die 
Rhodes-Stipendien und die Gastspiele großer K ünstle r, fü r  sich a lle in  niemals 
ausreichen, wenn es galt, V ö lke r in  ihrem  Denken so sehr einander zu nähern, 
daß sie in  Zeiten großer Spannungen gegen Lügenpropaganda gefe it waren! 
Ita lien  ist dem W eltkrieg  nicht ferngeblieben, obwohl seine Philosophie seit 
fast einem Jahrhundert Hegel fo lg te  und obwohl ihm  seit Generationen die 
deutsche M edizin, Chemie, Altertumswissenschaft und Volksw irtschaft als V o r
b ild  ga lt! Obwohl jahrzehntelang italienische A rbe ite r die deutschen Eisen
bahnen bauten und die deutsche K ohle  förderten und obwohl ebensolang 
deutsche Ingenieure, B ankprokuris ten und W erkm eister am Aufbau der 
modernen W irtschaft Ita liens maßgebend m itg e w irk t hatten!

A b e r  aus  d i e s e r  T a t s a c h e  h a b e n  d i e  b e i d e n  g r o ß e n  V ö l k e r  
d e r  M i t t e  g e l e r n t ;  ih re  neuen Männer sagten sich, daß zwischen V o lks
staaten der geistige Austausch sich nicht auf die Gelehrten und die „G eb ilde ten“  
beschränken kann, sondern daß er sich auf a l l e  Schichten erstrecken und ihnen 
dazu verhelfen muß, sich richtig  kennenzulernen. Das wäre vor einem Menschen
a lte r schon technisch unmöglich gewesen; heute ist es etwas A lltägliches, wenn 
einige hundert oder gar tausend ita lienischer A rbe ite r deutsche Städte besuchen 
und wenn ebensoviel deutsche A rbe ite r Rom, Neapel, Genua oder Lissabon 
sehen. W ir haben zwischen Deutschland und Ita lie n  heute nicht n u r einen 
Studentenaustausch, sondern auch einen durch die Bewegungen organisierten 
Austausch von Handwerkern, Landarbeitern, Sportlehrern und Frauen- 
führerinnen.

Es ist k la r, daß so etwas zwischen zwei V ö lke rn , die eine im  einzelnen 
verschiedene, in  den großen Zielen aber doch sehr ähnliche Entw icklung zum 
völkischen Staat durchgemacht haben, besonders naheliegt; das bedeutet aber 
keinesfalls, daß der faschistische Staat oder das D ritte  Reich sich deshalb gegen 
die andern V ö lke r abschließen wollen. Im  Gegenteil, beide w ollen die persön
liche Fühlung m it a l l e n  Nationen, großen wie k le inen und ohne Unterschied 
der Rasse, wenn nu r wenigstens Te ile  von ihnen ernstlich den gleichen Ideen 
nachgehen. Wer es nicht glaubt, der werfe nu r einen Abend einen B lick in  die 
Säle der N ürnberger Gaststätten während der Reichsparteitage! E r w ird  sehen, 
wie h ie r dem Frieden und der Verständigung gedient w ird . Der Sport, die 
Musik, der Tanz tre ten  in  den D ienst dieses großen Zieles; der „olympische 
Gedanke“  leb t w ahrha ftig ! So wie bei den „S p ie len“  der Griechen das Wesent
liche das im  Gedächtnis haftende Erlebnis war, so organisieren w ir  heute w ieder 
Erlebnisse, die zwischen vielen ein inneres gemeinsames Band schlingen.

Es genügt dabei n icht, daß eine Gruppe Menschen durch Museen gejagt 
w ird  oder eine Begrüßung durch einen hohen Beamten über sich ergehen läßt; 
es kom m t darauf an, daß der einzelne dem andern, der n icht seine Sprache 
redet (aber ihm  doch sofort  nahekommt, w e il er die gleiche A rb e it tu t  und der 
gleichen A lte rsstu fe  angehört, also unzählige gleichgerichtete Interessen hat), 
eine Zeitlang zwanglos gegenübersteht, Schulter an Schulter vor großen ein
fachen Eindrücken der N a tu r und der K unst oder im  p rim itive n  Gedanken
austausch über alltägliche Fragen des Berufs oder der Fam ilie. Wenn die Ze it 
des Besuchs zu Ende geht, zeigen sich Bindungen, die Jahr und Tag über
dauern! -— Sehr wesentlich ist dabei, daß b e i d e  Teile  das Bewußtsein haben 
zu geben u n  d zu nehmen; sie lernen so n icht nu r die E igenart des andern kennen 
und bauen V o ru rte ile  ab, sondern sie stärken dabei auch das berechtigte Selbst
gefühl fü r  die eigene A rt. Das ist ein grundlegender Unterschied gegen die 
„K u ltu rp ropaganda“  in  konfessionellem Gewände oder gegen jene „am ities“ , 
die n u r dem Ruhm des einen Volkes Weihrauch streuen und dem andern im m er 
den b itte ren  Nachgeschmack der Zw eitk lassigkeit lassen! Es beruht n icht auf
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deutscher oder ita lienischer Propaganda, wenn heute eine ganze Reihe von Län
dern Organisationen geschaffen haben, die sich irgendwie an Dopolavoro, K ra f t  
durch Freude oder den A rbeitsd ienst anlehnen; es beruht vie lm ehr auf der in  
diesen Ländern aufgegangenen E rkenntn is, daß es dem Nutzen des eigenen 
Volkes d ient, den vorher bei uns erprobten Weg einzuschlagen. N u r so ist es 
zum Staunen der W e lt möglich gewesen und im m er w ieder möglich, daß sich 
Deutsche m it Polen und Dänen, Ita lie n e r und Bulgaren m it Serben und Griechen 
an einen Tisch setzen und —  sich verstehen! W arum geht h ie r das, was frü h e r 
unmöglich schien? W eil h ie r eine auf dem natürlichen Denken eines jeden ge
sunden Menschen beruhende Idee marschiert, die w e it eher den Namen „V ö lk e r
bund“  verd ien t als jener kom p liz ie rte  Mechanismus einer luxuriösen Bureau- 
k ra tie , den man in  Genf aufgebaut hatte und von dessen Nutzen die V ö lke r 
selbst in  19 Jahren n u r sehr wenig gemerkt haben (es sei denn bei gewissen 
Nebenprodukten, w ie etwa dem Leh rfilm ). W eil h ie r keine Klassenunterschiede 
aufkommen können, sondern ein jeder m ittu n  muß und m ittu n  kann, gleichviel 
ob er „G eb ilde te r“  is t oder „P ro le t“ !

D ie Olympiade 1936 und die Ham burger „W eltkongresse fü r  Freude und 
E rho lung“ , die F ron tkäm pfertre ffen  in  den verschiedenen Ländern haben mehr 
fü r  den Frieden und fü r  die Verständigung getan als 10 Sessionen in  Genf. 
Sie s i n d  schon Organe eines neuen, eines besseren Völkerbunds, und wenn es 
Mussolini und A d o lf H it le r  n icht schon so o ft hinausgerufen hätten in  die W elt, 
so müßte sie es hieran erkennen, daß die sogenannten autoritä ren  oder d ik ta 
torischen Staaten alles andre als Gegner der Idee eines Völkerbunds sind; sie 
6ind nu r nicht mehr da fü r zu haben, das bisherige Z e rrb ild  eines Völkerbunds 
m itanzubeten, und in  dieser Ablehnung wissen sie sich getragen von der vo r
behaltlosen Zustimmung ih re r V ö lker. Jeder Ausländer kann sich davon leicht 
im  Gespräch m it einem Deutschen oder einem Ita lie n e r überzeugen.

Es is t ke in Zw e ife l: es wächst ein neuer „europäischer Geist“  heran als 
k rä ftige  Pflanze und n icht mehr als ein literarisches Gewächs, m it Tee begossen. 
Die J u g e n d  Europas tu t  h ie r m it, wenn auch die Regierungen noch da und 
d o rt zögern. Dieses „N eue Europa“  zu stärken is t eine der vordringlichsten A u f
gaben unserer Ze it in  a l l e n  Ländern; sie w ird  die Lebensaufgabe der heutigen 
akademischen Generatiou, die schon durch die nationalen Jugendverbände, 
durch W erkstudententum  und A rbeitslager gegangen ist und daher nicht Ge
fah r lä u ft, sich über diesen hohen Aufgaben zu „in te rna tiona lis ie ren “ .

Das System der nationalsozialistischen Erziehung
E i n e  R e d e  des R e i c h s j u g e n d f ü h r e r s

A m  15. Januar fand die Grundsteinlegung von zehn neuen A d o lf-H it le r- 
Schulen in  verschiedenen Gauen des Reiches s ta tt. Be i der Grundsteinlegung 
einer dieser neuen Erziehungsanstalten der N SD A P, h ie lt der Jugendführer des 
Deutschen Reiches, B a ldu r v o n  S c h i r a c h ,  eine Rede, die in  gedrängter Form  
eine geschlossene Übersicht über die Leitgedanken des nationalsozialistischen 
Erziehungssystems darste llt.

D ie Ansprache des Reichsjugendführers ha tte  folgenden W o rtla u t:
„Jede  große Bewegung spiegelt sich in  einem erzieherischen System. Unsere 

Bewegung leg t an diesem Tage n ich t nu r den Grundstein zu neuen B au ten ; sie 
ve rkündet gleichzeitig das System der nationalsozialistischen Erziehung.

Es sind nu r wenige Schulen, die im  Rahmen dieses erzieherischen Werkes ge
schaffen werden, aber sie werden in  ihrem  Ausmaß, und zwar sowohl in  ihrem  
baulichen als auch in  ihrem  erzieherischen Ausmaß, ein Neues darstellen. Viele 
H underte  von Jungen gehören heute schon der A do lf-H itle r-S chu le  an. Tag fü r
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Tag bewältigen sie d o rt die ihnen gestellten geistigen und körperlichen Aufgaben. 
Diese stehen g leichberechtigt nebeneinander.

G eführt von jungen Erziehern, die Kameraden derselben Gemeinschaft sind, 
der sie selbst angehören, wachsen die A do lf-H itle r-S chü le r in  einer W e lt auf, 
in  der es zwischen Lehrer und Schülern keinen anderen Unterschied g ib t als den 
der na tü rlichen  A u to r itä t. W ir  wissen, daß m an diese weder durch Exam ina 
noch durch Gebet erhalten kann.

D ie F äh igke it, andere zu führen, kann n ich t angeschult werden. Gewiß, 
manches Technische kann erle rn t werden, jedoch bedeutet die W eitergabe des 
Gelernten fü r  die E n tw ick lu n g  eines jugendlichen Charakters und die B ildung  
eines jungen Herzens noch n ich t a llzuvie l. U nd zu allen Zeiten werde ich be
stre iten, daß Wissen a lle in  weiser m acht.

D ie Entscheidung, die w ir  in  diesem W endepunkt der Erziehung zu erfü llen 
haben, is t die Entscheidung zwischen der Seele und dem ka lten  In te lle k t. So 
sonderbar das im  Augenb lick k lingen  mag, es is t doch diese Entscheidung eine 
Frage, die über unser Sein oder N ichtsein entscheidet. D ie Vergötzung des 
Geistes, w ie sie Jahrzehnte h indurch  in  unserem V o lk  betrieben wurde, fü h rte  
zur Zerstörung der naturgegebenen Ordnung.

D er Weg des geistigen Menschen jener Z e it ging durch das Tor, über dem 
,Wissen is t M acht6 geschrieben stand, in  ein Land  der Verneinung. Dem in te lle k 
tue llen D ünke l ga lt der Geist m ehr als V o lk , Fahne und Vaterland. Gegen diese 
ka lten  Rechner erhob sich unsere Bewegung. Sie w ar und is t eine R evo lu tion  
der Seele. Sie le b t vom Schlag lebendiger Herzen. In  ih r  w ird  jene M acht offen
bar, die der In te lle k tue lle  leugnet, w e il er sie ebensowenig zu denken vermag wie 
den G o tt, der sie uns gab: die M acht des Gemütes.

W ir  Nationalsozia listen leugnen n ich t die M acht des Wissens, aber w ir  
dienen ih r  n ich t, sondern w ir  b e f e h l e n  ih r. Was die Jugend a u f unseren Schulen 
le rn t, das soll sie n ich t zu Z w e ifle rn  und da m it zu Schwächlingen machen, die 
vo r jede gute T a t die feige Frage nach ih re r R e n ta b ilitä t setzen. D ie na tiona l
sozialistische Bewegung w ar noch vo r einem Jahrzehnt eine m ehr als unrentable 
Angelegenheit, und die Menschen, die der G ö ttin  der V e rn u n ft d ienten, ve r
achteten sie; dennoch is t unser Glaube größer gewesen als der Geist, der stets 
verne in t.

Was in  den Schulen A d o lf H itle rs  heranwächst, w ird  den Glauben an das 
Unmögliche erwerben. D ie W affen des In te llek ts  werden dieser Generation ge
geben, und zwar die schärfsten und härtesten, aber sie sollen n ich t um  ih re r selbst 
w illen  zu einem törich ten  und verderblichen Scheingefecht untereinander ge
braucht werden, sondern einer höheren Idee dienen, so w ie w ir  heute alles, was 
Deutschland an geistiger K ra ft besitzt, in  den D ienst eines guten Glaubens stellen, 
der uns g lücklich  macht.

So is t diese Stunde bedeutungsvoll, wenn auch das, was h ier geschieht, 
n ichts m it  Schulreform , ja  e igentlich n ichts m it der Schule im  herköm m lichen 
Sinne zu tu n  ha t. W ir  haben nichts Bestehendes re fo rm ie rt, sondern ein Neues 
begonnen.

Nennen Sie das, was w ir  tu n , ruh ig  ein E x p e r i m e n t !  A lle  menschliche T a t 
is t zunächst ein E xperim ent, und wenn Sie wollen, is t die gesamte na tiona l
sozialistische R evo lu tion  einst ein solches E xperim ent gewesen. A lles, was durch 
Menschen a u f der W e lt vo llb ra ch t wurde, h a t e inm al einen Anfang gehabt, 
irgendeiner h a t einstmals dam it begonnen, wahrscheinlich gegen die Meinung der 
M a jo ritä t, s icherlich gegen den W iderstand der In te llek tue llen .

Auch die Idee des Staates m ußte einst v e rw irk lic h t werden. H underte  von 
E inrich tungen, die der V e rw irk lichung  dieser Idee, ohne die es keine menschliche 
K u ltu r  gäbe, fo lg ten , werden heute gedankenlos hingenommen, w eil sie zu einer 
durch die Jahrhunderte wachsenden Gewohnheit geworden sind. W er denkt 
darüber nach, daß sie einst m it einem heißen Herzen von einem oder von wenigen 
gew ollt w urden? E in  anderes steht auch fest: Das Neue in  der W e lt wurde nie-
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mals von in te llek tue llen  Bücherweisen geschaffen. D ie Bücher geben nu r über 
das A u sku n ft, was bereits w ar oder is t, die Pioniere des Glaubens aber nahmen 
ihre  Gedanken aus der Z u ku n ft.

N un  mögen einige sagen, diese W orte  seien gegen die Bücher gerichtet. 
N ich ts  gegen sie! Sie gehören zum edelsten Besitz der Völker. A lle in , es is t w ich tig , 
daß die Jugend n ich t nu r liest, sondern auch erlebt. Das ganze Wesen unseres 
Volkes kann in  Büchern beschlossen liegen, das N ibelungenlied und der Faust 
spiegeln uns ganz, im  Guten und im  Bösen, in  der Schwäche und in  der K ra ft. 
W er aber die heiligen Bücher eines Volkes m it dem Seziermesser in te llek tue lle r 
Analyse auseinanderschneidet und dann aus dem entseelten Gebilde Buchstaben 
fü r  Buchstaben herauslöst, eine D ich tung  ,e rk lä rt4 und zum Gegenstand einer 
mathematischen Gleichung degradiert, ha t das Recht, Erzieher zu sein, ve rw irk t. 
W ie viele Deutsche sind so um die Seele unserer größten D ichtungen betrogen 
w orden ! Was is t ihnen von Schillers heldischer D ich tung  und Goethes nationalem  
Bekenntnis geblieben? E in  Schulaufsatz, b e tite lt: , V e r g l e i c h  d e r  C h a r a k t e r 
züge  d e r  J u n g f r a u  v o n  O r l e a n s  m i t  d e n e n  des G ö t z  v o n  B e r l i c h i n g e n . 1 
Genug!

Laß t uns den M örte l m ischen! H ie r und heute mauern w ir  den Grundstein 
zu einem neuen Haus.“

*

D ie vom  Reichsorganisationsleiter der N SD A P. D r. L e y  und dem Reichs
jugendführer v . S c h i r a c h  Unterzeichnete U rkunde, die bei der G rundstein
legung verm auert wurde, besitzt folgenden W o rtla u t:

„U m  die Erziehung der heranwachsenden Generation im  nationalsozia
listischen Glauben zu verbürgen, wurde diese A do lf-H itle r-S chu le  im  fün ften  
Jahre des Führers errich te t. D ie Auslese der deutschen Jugend w ird  hier kosten
los und ohne R ücksicht a u f Stand, Besitz und Konfession der E lte rn  a u f ihre 
Aufgaben in  der Führung des Reiches vorbere ite t werden.

Gehorsam, Treue und Kam eradschaft sind die dre i Tugenden, die jeder, der 
diese Schule ve rläß t, seinem V o lk  vorzuleben h a t.“

Arthur Schopenhauer
zu  seinem  h u n d e rtfü n fz ig s te n  G eburts tage  

Von H e i n r i c h  H a d l i c h

Erst m it zweiundzwanzig Jahren hatte Schopenhauer in  Göttingen die 
M edizin fahren lassen und sich dem Studium der Philosophie ergeben. In  den 
Ferien in  W eimar suchte der alte W ieland dem jungen Mann von diesem so 
wenig soliden Fache abzuraten. „Das Leben“ , antwortete Schopenhauer, „ is t 
eine mißliche Sache: ich habe m ir vorgesetzt, es dam it hinzubringen, über das
selbe nachzudenken.“

Dieser Schnitt, den der Jüngling zwischen das Leben und sein persönliches 
Dasein legte, is t bis zu seinem Ende unauslöschlich geblieben.

Die gute Kenntn is der eigenen N atur und ih re r „H ypochondrie“  läßt ihn 
an Goethe, dem er verehrend und liebend in  Sachen der Farbenlehre zu Diensten 
ist, schreiben: „Ich  weiß von Ihnen selbst, daß Ihnen das literarische Treiben 
stets Nebensache, das w irk liche  Leben Hauptsache gewesen ist. Bei m ir aber ist 
es um gekehrt: was ich denke, was ich schreibe, das hat fü r  mich W erth und ist 
m ir w ichtig: was ich persönlich erfahre und was sich m it m ir zuträgt, is t m ir 
Nebensache, ja ist mein Spott.“

Diesem Charakter gemäß, der scharf u rte ilend  und selbstbewußt bis zum 
Hochmut ihn  ganz auf sich und sein Denken zurückweist, handelt er auch. M it
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W iderspruch und „ In d ig n a tio n “  en tfrem det er sich alles Lebendige, stößt es ab 
und w ird  von ihm  abgestoßen. Der M u tte r in  W eimar wurde er überlästig 
durch die W ut, alles besser wissen zu w o llen ; den Freunden in  Dresden galt er 
als Sonderling und hieß der Jup ite r tonans, der donnernd und b litzend „m it  
seinem unverblüm ten Geradeheraus sehr den Unangenehmen spielte, m it den 
beißendsten Sarkasmen o ft den Kaffee versalzte, seinem kritischen H um or un
geniert den Zügel schießen ließ, ohne daß einer jemals gewagt hätte, Gleiches 
m it Gleichem zu vergelten“ ; in  B e rlin  m iß rä t ihm  als Dozenten das Verhä ltn is 
zu beiden, zu den Zuhörern wie zu den Kollegen, solange bis er vö llig  ver
einsamt, au f die W e lt scheltend und dennoch um ih r  Ohr bangend, an der 
F ra n k fu rte r „Schönen Aussicht“  m it niemandem m ehr Umgang hatte als m it 
seinem Pudel.

Es wäre müßig, den Lebensumständen und M ißverhältnissen des P h ilo 
sophen besondere Aufm erksam keit zu gönnen, wenn in  der E igenart seiner 
Person und der ursprünglichen Stellungnahme, m it der Schopenhauer sich den 
menschlichen Zusammenhängen entzieht, n icht in  zweierle i Weise der Grund 
seiner Philosophie hervorleuchtete. N icht nu r im  P riva ten  schließt er sich aus, 
sondern ebenso im  Völkischen und G e s c h i c h t l i c h e n .  1813, als die Nation 
zum Kam pfe aufbricht, entscheidet er: „d a fü r bin ich n icht da“  und zieht sich 
zurück in  das abgelegene Rudolstadt, um seine D issertation „Ü b e r die vierfache 
W urzel des Satzes vom zureichenden Grunde“  zu schreiben. Es ist der Wunsch, 
das Überzeitliche zu erreichen, der ihn  dazu fü h rt, sich aus allen zeitlichen B in 
dungen nach M öglichkeit zu lösen und auch in  seinen Gedanken der Geschichte 
nur den geringsten Raum zu gönnen. D ie Lehre vom W illen , der das D ing an sich 
ist, wendet sich an den einzelnen und sucht fü r  ihn  das A ll und Eine unm itte lbar. 
Der Mensch erscheint zunächst als Phänomen in  der natürlichen W elt, und auf 
diese ist man auch fü r  „d ie  A u ffindung  des Fundaments der E th ik “  verwiesen. 
Das Bewußtsein von der Analogie dieser Anschauung zur exakten N a tu r
erkenntnis r u f t  die charakteristische Äußerung an M orin  hervor: „D ie  E xperi
mentalwissenschaften müssen also zur Geltung kommen, dam it meine P h ilo 
sophie zur Geltung kom m t.“  D a rin  lieg t aber eine entscheidende Begrenzung 
ih re r Reichweite.

A u f der anderen Seite entspringt der gleichen ursprünglichen S tellung
nahme gegen die alltägliche W e lt jener Nietzsche später faszinierende Gedanke 
des Zusammenwirkens der e i n z e l n e n  G r o ß e n ,  die über die Zeiten hinweg 
sich anrufen. Je tie fe r der Philosoph das zeitliche Treiben und die K le in h e it 
der W elt um ihn  her verachtet, um so erhebender wächst in  ihm  die Verehrung 
der großen dahingegangenen Geister, an deren Tische er sich labt, deren Ge
spräch und offene Fragen er au fn im m t und deren Last nun seine Schultern 
drückt.

V ie r V o rb ild e r sind es, zu denen Schopenhauer sich so bewundernd und 
dankbar verp flich te t bekennt: Von der Kenntn is der Schriften der H i n d u  er
wartete er eine revo lu tion ierende W irkung  auf die Zeit. D ie Liebe zu dem 
„gö ttlichen “  P l a t o  ließ ihn  in  Paestum dem Gedanken nachhängen, jener 
möchte vo r Zeiten v ie lle ich t auch diese ehrfurchtheischenden Tempel betreten 
haben. Zu beiden fand er, der es ablehnte, „jüdische M ythologie fü r  P h ilo 
sophie“  auszugehen, den Weg n icht zu letzt deshalb, w eil diese hohen Erscheinun
gen v o r c h r i s t l i c h e  sind. K a n t  und G o e t h e  gehen die nachchristlichen 
Wege. Aus der A r t  unseres Volkes erwachsen und sein Schicksal vom Geiste 
her bestimmend, stellen die Unvereinten in  ihrem  Gegenspiel jeden, der auf sie 
hört, vor die Aufgabe, diesem Volke die Form  der Ganzheit des Leberts und 
Geistes zu finden, die im  eigensten Streben der beiden Gewaltigen sich ab- 
zuzeicbnen beginnt. Bereits Schopenhauer steht vor dieser Jahrhundertaufgabe.

In  G o e t h e s  W elt is t ihm  die Achtung fü r  alles Lebendige, fü r  alles A n
schauliche und E inheitliche eingegeben worden, w ie auch der W ide rw ille  gegen 
alles bloß Theoretische, Abstrakte und Leere. W ie Goethe sucht er die E i n -
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h e i t  der N a tu r und des Geistes innerhalb ih re r Erscheinung selbst und w ill 
das Gesetz in  der Anschauung ergreifen. D ie N a tu r liege „Menschen im  
Herzen“ . A ls er jedoch dieses P rinz ip  aufs äußerste anspannt und das V o r
handensein des Lichtes als O bjekt nu r fü r  das erkennende Subjekt gelten 
lassen w ill,  entfrem det er sich dem Lehrer. D er frag t m it seinen Jupiteraugen 
ihn  anblickend: „W as, das L icht sollte nu r dasein, insofern Sie es sehen? Nein, 
Sie wären nicht da, wenn das L ich t Sie n icht sähe.“  Da zu dem Unterschied der 
Meinung in  Schopenhauers Äußerungen noch die V erle tz lichke it seiner N atur 
sich meldet, muß er zu le tzt schmerzlich aufseufzen: „Ich  tre te  die K e lte r a lle in .“  
Goethe bewahrt dem „schwer zu kennenden jungen Mann“  die Achtung, ohne 
die Verb indung seinerseits zu suchen.

Schopenhauer w ird  indessen durch die in  Goethes Lehre gewonnene Weise, 
die W elt anzuschauen, verh indert, gleich dem anderen großen Stern seiner 
Jugend, dem „erstaunlichen K a n t ,  die le tzte in  der Autonom ie abgestreifte 
Fessel auch von sich zu werfen. K la r  sieht er das große Verdienst Kants in  der 
Zerstörung der alten, den theoretischen Zugang zur transzendenten W e lt er
öffnenden M e t a p h y s i k :  die w irk liche  W elt is t von allen theologisch-transzen
denten Ü berw irk lichke iten  gerettet worden, dank der anerkannten Unterschei
dung von Erscheinung und D ing an sich. Von daher steht fü r  ihn  fest, daß die 
gemäß den Formen unseres In te lle k ts : Raum, Z e it und K ausa litä t geordnete 
Sinnenwelt nu r die W e l t  a l s  V o r s t e l l u n g  ist, während er das D ing an 
sich, das fü r  K an t unerkennbar und nu r als G renzbegriff zulässig b lieb, dem 
W i l l e n  gleichsetzt. Diesem b lin d  und bewußtlos sein W erk vollbringenden 
W illen , der die unm itte lbarste  und gewisseste a lle r Tatsachen sei, w ird  der P r i
mat zugeschrieben, er b rin g t n icht n u r die Erkenntn is, sondern auch, als seine 
O b j e k t i v a t i o n ,  das Erkenntnisorgan hervor; da er allen Erscheinungen 
ebenso zugrunde lieg t w ie uns selbst, kann in  ihm  als der U rk ra ft das A ll-E ine  
gesehen werden. Dieser scheinbare Monismus beruht —  wie A lfre d  Rosenberg 
im  „M ythus des 20. Jahrhunderts“  gezeigt hat —  darauf, „daß m it dem einen 
W ort W ille  zwei grundverschiedene Begriffe bezeichnet werden.“

Die Schwierigkeit des Systems b rich t au f in  seinen e t h i s c h e n  Folgerungen. 
Das Kantische moralische Gesetz erscheint als ein durch nichts gerechtfertig ter 
Sprung ins Ü berw irk liche, demgegenüber Schopenhauer —  angeleitet durch das 
Goethische Streben nach Lebendigkeit und le tz te r E inhe it —  zum „U r- 
phänomen“  der E th ik  im  Menschen vorzustoßen au ffo rde rt, und somit in  einer 
aus seiner W illensbestimmung folgenden Verschiebung der Kantischen U n te r
scheidung von phänomenaler und noumenaler W e lt zum Empirischen zurück
fü h rt. Da er die Transzendenz ablehnt, weist er den kategorischen Im pera tiv  
zurück als eine verkle idete  Fortherrschaft der A u to r itä t des mosaischen Deka
logs, ohne zu sehen, daß K an t in  der Autonom ie die Transzendenz-Immanenz- 
Ordnung bereits durchbricht. E r selber b le ib t, da er sich nu r gegen den un 
begründeten Befehl aus dem Jenseits wendet, von jenem Verhä ltn is  notwendig 
abhängig. D ie ethische T rieb feder sucht er in  der diesseitigen, in  egoistische 
Ind iv iduen  zerfallenden W elt. D ie im  M itle id  mögliche Wendung des Einzelnen 
zum Anderen nach der Form el ta t tu;am asi, auf die sich die durch das A lte  
und Neue Testament ausdrücklich bestätigten Tugenden: Gerechtigkeit und 
Liebe gründen, verläßt die Doppelung in  Transzendenz und Immanenz nicht. 
D ie tie fe , im  Gedanken der Verneinung des W illens in  der E rkenntn is  angelegte 
E inhe it, die Schopenhauer uns im  B ild  des Wanderers m it der Laterne einprägt, 
der an den Abgrund kom m t und um kehrt, b le ib t der Schopenhauerschen Stel
lungnahme gegen das Leben getreu. Deswegen lau te t das U rte il Nietzsches: daß 
„d e r Schopenhauersche N ih ilism us im m er noch die Folge des gleichen Ideals 
ist, welches den christlichen Theismus geschaffen ha t“ . Schopenhauer gab „jenes 
Absolutum  von Idea l n icht auf, —  er schlich sich durch . . .“

Der im  Gegeneinander von Kants und Goethes A r t  über das Jahrhundert 
hinaus keimende Anspruch, die nach dem Z e rfa ll der abendländisch trad ie rten
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Ordnung mögliche und gültige Form  des Seins zu finden, w ird  von Schopen
hauer n icht befriedet. Auch gegen den Ausweichenden e r fü ll t  die geschichtlich
schicksalhafte B indung sich. Von dem Bündnis m it den Experimentalwissen- 
schaften her is t fü r  den „A the ism us“  ke in  dauerndes Fundam ent zu gründen.

Die Reaktion auf die romantische R evolu tion von 1848 hatte pessimistische, 
die das Historisch-Politische meidende Selbsterkenntnis des W illens zu Ruhm 
und W irksam keit gebracht, ja sie b lieb als Mode der O ffiz iere und Damen 
bis zum W eltkriege spürbar. Aber n icht jene den W illen  zum Leben als b lind  
und böse verneinende Stellungnahme ist die fortzeugende gewesen, sondern 
ih re  andere Seite, die den standhaft philosophierenden Einzelnen erhob. N icht 
das System war es, das die zweite H ä lfte  des 19. Jahrhunderts im m er neu ent
zündete, sondern einzelne Lehren und E rfahrungen des genial überredenden 
Stilisten, vornehm lich jene, die der Kunst den Weg in  die Philosophie bahnten 
und auf die Hebbel und Richard Wagner sich stützten. Wagner erreichte die 
dramatische Synthesis dank der Lehre von der Souveränität der Musik, die eine 
O b jektiva tion  des W illens ist.

Je mehr das System seine W irkung  ins einzelne auflöste, um so gewal
tige r w irk te  der große Mann, der Philosophie lebte, und lehrte , daß man sie 
leben müsse —  in  „heroischem Lebenslauf“ . „A ls  Lehrender mag er hundertm al 
unrecht haben, aber sein Wesen selber ist im  Recht“  pries Nietzsche seinen 
Erzieher. Nietzsche hat, ihn überw indend, sein Erbe angetreten, m it raschem 
Spruch zugleich das frühe U rte il des Jean Paul aufnehmend, der das kühne 
W erk „n u r  loben, nicht unterschreiben“  w o llte :

„Was er lehrte, is t abgetan,
Was er lebte, w ird  bleiben stahn!
Seht ihn  nu r an,
Niemandem war er un te rtan !“

G r u n d s ä t z l i c h e s  z u r  p o l n i s c h e n  M i n d e r h e i t e n p o l i t i k

Grundsätzliches zur polnischen Minderheitenpolitik
Nachdem im  D ezem berheft dieser Z e itsch rift die deutsch-polnische 

M inde rhe itene rk lä rung  vom 5. November 1937 behandelt und im  vorigen 
H e ft eine Übersicht über die innerpoln ische E ntw ick lung  des Jahres 1937 
gegeben worden ist, bringen w ir  h ie rm it Ausführungen zum A bdruck, die 
die Theorie  und Praxis der polnischen M in d e rh e ite n p o lit ik  in  grundsätz
licherer Weise zum Gegenstände haben, —  g le ichzeitig  in  der Annahme, 
daß die erw ähnte deutsch-polnische E rk lä run g  vom November vorigen 
Jahres berechtigten A n laß  zu der H offnung au f eine bessere Z u k u n ft der 
deutschen M inde rhe it im  polnischen Staat g ib t. D ie S ch riftle itung .

In  Polen sp ie lt sich heute ein geistiger Klärungsprozeß ab. W ar das 
polnische Denken bisher auf die Erreichung der staatlichen Unabhängigkeit 
Polens ausgerichtet, so sagt man sich heute: Unser 150jähriger T raum  ist in  
E rfü llu n g  gegangen. Der polnische Staat steht und dür f te kaum erschüttert 
werden. Aber was soll dieser polnische Staat in  der Z u ku n ft fü r  eine Aufgabe 
haben? —  Das Ergebnis dieser Auseinandersetzungen um die eigentliche 
Mission des polnischen Staates und die kün ftige  Stellung der Polen unter den 
anderen V ö lke rn  ist auch die B ildung des neuen Einheitslagers, das un te r der 
Führung des inzwischen zurückgetretenen Obersten K o c  Ende Februar 1937 
organisiert wurde.

D ie Überlegungen nach der grundsätzlichen Bedeutung und Sinngebung 
des polnischen Staates machen natürlich  n icht vor der M i n d e r h e i t e n f r a g e  
ha lt. Lebhaft w ird  deshalb e rö rte rt, welche Stellung die nationalen M inder
heiten in Z u ku n ft im  polnischen Staat einnehmen sollen. Diesen n icht e in
seitigen E rörterungen —  denn auch die nationalen M inderhe iten selbst sind in
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Bewegung geraten —  lieg t die Erkenntn is zugrunde, daß das M inderhe iten
problem  in  Polen bisher nicht gelöst wurde.

Schon bei seiner Entstehung war Polen ein N ationalitätenstaat. D ie letzte 
Volkszählung von 1931 weist folgende Zusammensetzung der gesamten Staats
bevölkerung von 31915800 aus:

21993 400 Polen . .
3222 000 U kra ine r . 
2 732 600 Juden . . 
1219 900 Ruthenen 

989900 Weißrussen 
741 000 Deutsche . 
707100 H iesige1) 
138 700 Russen 
83100 L itaue r 
38100 Tschechen

68,9 Prozent der Gesamtbevölkerung
104
8,0 „
8,8 „  „  ,,
Q 1
tß 1 X  99 99 ??

2,3 ,, ,, „
2,2 ,, ,, ,,
0,4 „  „  „
0,3 „
0,1

Auch wenn man diese Ergebnisse der polnischen Volkszählung als Spiegelung 
der tatsächlichen Verhältnisse bewerten w il l  —  wozu sich allerdings einige 
Vorbehalte aufdrängen, wenn die A r t  der E rm ittlu n g  der Stärke der deutschen 
Volksgruppe in  Betracht gezogen w ird  — , dann hat sich nach 10 Jahren an 
dem Charakter Polens als N ationalitä tenstaat grundsätzlich nichts geändert. 
Dem Prozentsatz von 68,9 Prozent Polen aus dem Jahre 1931 steht ein solcher 
von 68,4 Prozent aus dem Jahre 1922 gegenüber. 10 Jahre Polonisierung oder 
„R enationa lis ie rung“  haben nicht vermocht, den Prozentsatz der Polen auf 
Kosten der anderen N ationa litä ten  irgendwie nennenswert zu erhöhen.

Bis in  die a lle rle tz te  Ze it sollte das M inderheitenproblem  in  der Theorie 
gemäß der S t a a t s i d e e  P i l s u d s k i s  gelöst werden. Programmatische E r
klärungen Pilsudskis über die M inderheitenfrage liegen n icht vor, aber seine 
Ideen auf diesem Gebiet haben Sachkenner kundgetan und in te rp re tie rt. 
U nter diesen sind insbesondere zwei hervorzuheben: der ehemalige Le ite r der 
Ostabteilung des polnischen Außenm inisterium s, Tadeusz H o l o w k o ,  der im  
August 1931 von ukrainischen Terroris ten  erm ordet wurde, und der erste 
Außenm inister der neuen polnischen R epub lik  und spätere Präsident des In 
stitu ts  fü r  N ationalitä tenfragen, Leon W a s i l e w s k i  (im  Dezember 1936 ver
storben). Beide waren ergebene Pilsudskisten und Sozialisten, der erstere ist 
nach dem M aium sturz Pilsudskis aus der PPS. (Polska P artja  Socjalistyczua 
=  Polnische Sozialistische P arte i) ausgeschieden, der le tztere b lieb bis zu 
seinem Tode n icht n u r deren M itg lied , sondern auch le itender Funktionä r und 
Publiz ist.

Tadeusz Holow ko hat sich über die M inderheitenfrage in  Polen ver
schiedentlich geäußert. Sein Gedankengut is t vornehm lich in  seiner kle inen, 
aber sehr bedeutsamen Schrift „D ie  M inderheitenfrage in  Polen”4 (Kwestja 
Narodowościowa Polsce, 1922) niedergelegt. F ü r seine Anschauungen in  dieser 
Frage is t schon der erste Satz kennzeichnend: „W ie  das Los eines Volkes 
ist, das keinen Staat hat, das wissen w ir  Polen am besten. Daher müssen 
w ir  m ehr als jedes andere V o lk  die w iedereroberte Unabhängigkeit schätzen, 
aber andererseits auch verstehen und m itfüh len  m it denjenigen Vö lkern , denen 
das Schicksal den Besitz eines eigenen Staates versagt hat.“  D ie Lösung der 
M inderheitenfrage dachte sich Holow ko in  der Form , w ie es die Verein igten 
Staaten von N ordam erika getan haben, „w o  jeder eingewanderte Pole, 
Deutsche, Ita liene r, Ir lä n d e r nach ein paar Jahren das Recht hat, die am erika
nische Staatsbürgerschaft zu erwerben —  heute ist das schon anders —  und zu 
gleicher Z e it dieselben Rechte wie der Yankee besitzt; alle staatlichen Stel-

*) U n te r „H ies igen “  verstehen die amtlichen polnischen Stellen die Bevö lkerung 
W olhyniens und Polessiens, d ie als N a tio n a litä t „H ies ige “  angeben, aber w oh l U k ra in e r 
oder W eißrussen sind.
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lungen und Positionen dieser großen R epublik  stehen ihm  offen. M it dieser 
Gleichberechtigung, der gleichen Behandlung a lle r Bürger, erreichten die 
Am erikaner das W under, daß Am erika  fü r  die Auswanderer zum zweiten 
Vaterland geworden i s t . . . Denselben Weg, den die Vere in ig ten Staaten ge
gangen sind, muß auch Polen gehen. D ie nationalen M inderheiten können an 
Polen gebunden werden nicht m it H ilfe  von Ausnahmezuständen und M aul
korbgesetzen, nicht auf dem Wege über Repressalien, sondern im  Wege der 
Gewährung weitgehender F re ih e it und verständiger Toleranz.“  F ü r die B e 
h a n d l u n g  d e r  D e u t s c h e n  hat H olow ko folgende R ich tlin ien  aufgeste llt: 
„D ie  Deutschen besitzen eine angeborene L o ya litä t gegenüber den Forderungen 
des Staates. D ie deutsche Bevölkerung der abgetretenen Reichsgebiete w ird  
sich n icht so schnell dam it abfinden, daß sie nunm ehr einem anderen Staats
verband zugete ilt ist. Polen muß daher den Deutschen gegenüber eine ver
nün ftige  und verständige P o lit ik  führen. W ir müssen fü r  die deutsche Be
vö lkerung Lebensbedingungen schaffen, die sie keine nationale Bedrückung 
füh len  lassen, dam it, wenn n icht die gegenwärtige, so doch die kün ftige  deutsche 
Generation sich so an Polen gewöhnt, daß sie n icht mehr der V o rtru p p  einer 
deutschen Revanche sein w ird .“  E ine solche M inde rhe itenpo litik  fo rderte  
Holow ko „n ich t nu r im  Namen der Gerechtigkeit und im  Namen der repu
blikanischen und demokratischen Grundsätze, sondern vo r allen Dingen im  
Interesse der E rha ltung und Befestigung der neuen polnischen U nabhängigkeit“ .

E in  paar Jahre später hat Leon W a s i l e w s k i  diese Theorien einer po l
nischen M inde rhe itenpo litik  erneut hervorgehoben. „D u rch  E rfü llu n g  der Be
dürfnisse der M inderhe iten w ird  sich der Staat festigen“ , betont er. Auch er 
bescheinigt den Deutschen ih re  natürliche L o ya litä t gegenüber dem Staat. Seiner 
Meinung nach hat „d e r polnische Staat von den Deutschen keine Bosheit oder 
gar Schädigungen zu erw arten“ . Die S chrift Wasilewskis is t un te r dem E indruck 
entstanden, daß die ungelöste M inderheitenfrage den polnischen Staat einmal 
in  erhebliche Schwierigkeiten bringen würde.

Wenn diese Theorien einer vernünftigen M inde rhe itenpo litik  in  der 
Praxis angewandt worden wären, dann würde der polnische Staat in  der Tat 
das Muster eines harmonischen Nationalitätenstaates geworden sein, v ie lle ich t 
sogar die Schweiz übertro ffen haben. Le ider war jedoch die bisherige polnische 
M inde rhe itenpo litik  das reine Gegenteil dieser schönen Theorien, was um so 
erstaunlicher ist, als Tadeusz H olow ko selbst eine Zeitlang erheblichen E in 
fluß auf die polnische In n e n p o lit ik  ausgeübt hat. D ie bisherigen Ergebnisse 
der polnischen M in d e rhe itenpo litik  sind bekannt. Keine Seite is t von ih r  be
fr ie d ig t. D ie staatlichen Stellen kennen die oppositionelle, ja  teilweise revo
lu tionäre  Stimmung un te r den M inderhe iten und erblicken in  dem nu r un
befried igend gelösten M inderhe itenprob lem  m it Recht eine Gefahr fü r  den Be
stand des Staates. V ie lle ich t ge lingt es der deutsch-polnischen M inderhe iten
e rk lä rung vom 5. November 1937, wenigstens fü r  den Bereich der polnisch
deutschen Beziehungen W andel zu schaffen ). D er polnische Außenm inister, 
Oberst Beck, hat in  der seit Abgabe der E rk lä rung  verflossenen Ze it mehrfach 
den besonderen W ert der d o rt getroffenen Regelung betont.

Abgesehen von der P r a x i s  der polnischen M inde rhe itenpo litik  is t auch 
ih re  T h e o r i e  in  jüngster Vergangenheit einer Nachprüfung unterzogen worden. 
D ie Idee des Nationalitätenstaates w ird  zugunsten der Idee des polnischen 
Nationalstaats aufgegeben. D ie Ideologie der rechtsgerichteten Nationaldemo- 
k ra tie  Dmowskischer Schule w ird  zum Program m der polnischen M inderhe iten
p o lit ik  erhoben. Im m er m ehr setzt sie sich auch in  jenen Kreisen des Pilsudski- 
Lagers durch, die der N ationaldem okratie  bisher unversöhnlich gegenüberstanden.

Die ersten neuen Verlautbarungen fü r  eine kün ftige  M inde rhe itenpo litik  
in  Polen waren die Ausführungen des Chefredakteurs der „Gazeta Polska“ ,

8) V g l. h ierzu „G e is t der Z e it“ , Dezember 1937, Seite 903.
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M iedzinski, im  Diskussionsklub der Unabhängigkeitskäm pfer im  Warschauer 
Sejm im  Februar 1937. M iedzinski tra t fü r  eine unterschiedliche Behandlung 
der einzelnen nationalen M inderhe iten in  Polen ein. So solle der polnische 
Staat und das polnische Spoleczenstwo (darun te r is t das polnische V o lk  
und die Ö ffen tlichke it zu verstehen) den slawischen M inderhe iten, den 
U k r a i n e r n  und W e i ß r u s s e n  gegenüber „d ie  P o lit ik  eines älteren B ruders“  
einschlagen. D ie D e u t s c h e n  und R u s s e n  dagegen solle man un te r dem 
Gesichtspunkt behandeln, daß sie „n ich t Einheimische auf dem Boden der p o l
nischen R epublik , sondern Nachkommen von Fremden und Eroberern“  seien. 
In  bezug auf die J u d e n  t r i t t  M iedzinski fü r  die Begünstigung ih re r Aus
wanderung aus Polen und fü r  die N ationalis ierung der polnischen W irtschaft 
und K u ltu r  ein. D ie Absage an die Theorien Holowkos is t deutlich.

Eine Bestätigung dafür, daß in  Polen ein neuer K urs  au f m inderhe iten
politischem Gebiet vorbere ite t w ird , war auch das A u ftre te n  des neuen p o l
nischen Einheitslagers, des „O boz Zjednoczenia Narodu“  (OZN.). Oberst Koc 
hat sich in  seiner am 21. Februar 1937 verkündeten E rk lä rung  zur M inder
heitenfrage n u r ganz allgemein geäußert, aber auch diese E rk lä rung  beweist 
die Abkehr des Pilsudski-Lagers von den bisherigen Thesen der polnischen 
M inde rhe itenpo litik . Oberst Koc erk lä rte , daß die R ich tlin ie  des Einheitslagers 
fü r  die polnische M in d e rhe itenpo litik  der Wunsch nach brüderlicher Zusammen
arbe it a lle r Staatsbürger ist, denn die Sonderheiten, durch die sich die Polen 
und die anderen N ationa litä ten  voneinander unterscheiden, werden anerkannt. 
Aber die Anerkennung w ird  an die Bedingung geknüpft, daß die Pflege der 
Sonderheiten seitens der anderen N ationa litä ten  n icht an die Interessen des 
Staates rü h rt. Von allen M inderhe iten fü h rte  Oberst Koc nu r die Juden an 
und sprach sich un te r Betonung der ku ltu re lle n  Selbstverteidigung und w ir t 
schaftlichen Selbständigkeit des polnischen Volkes g e g e n  jede Gewaltlösung 
der Judenfrage aus. —  Die E rk lä rung  des Obersten Koc ist n u r an die Polen 
gerichtet, denn nu r diese sollen geeinigt und gesammelt werden. Noch fe h lt 
der H inweis au f die ausschließliche Bestimmung über den polnischen Staat 
nu r durch die Polen. Noch fe h lt die E rk lä rung : W ir Polen haben den polnischen 
Staat geschaffen, er is t unser W erk ; w ir  a lle in  sind sein W irt, und n u r w ir  
bestimmen in  ihm  und über ihn. Das sind die Thesen der N ationaldem okratie. 
Sie werden je tz t n icht n u r von dieser, sondern auch von den U n te rfüh re rn  
und Sektorenle itern des OZN. verkündet. Insbesondere bat dies General 
G a l i c a ,  der Führe r des Dorfsektors des OZN., getan.

General Galica hat in  allen seinen Versammlungen, in  welchen die 
Wojewodschaftsgliederungen des D orfsektors des OZN. geschaffen wurden, im  
einzelnen eine abweichende, aber im  Grundsatz e i n d e u t i g e  P o l i t i k  d e r  
N i c h t g l e i c h b e r e c h t i g u n g  d e r  n a t i o n a l e n  M i n d e r h e i t e n  i n  
P o l e n  entw ickelt. Von Lemberg aus hat er es fü r  notwendig befunden, dem 
in  Ostgalizien sehr aktiven U kra ine rtum  zu erklären, daß „ im  polnischen Staat 
das polnische V o lk  a lle in  der W ir t is t und b le ib t“ . H ie r im  südöstlichen T e il 
der R epub lik  könne das polnische V o lk  „ke ine  Einengung seiner unw ider
sprochenen Rechte zur a lle in igen Entscheidung der öffentlichen Angelegen
heiten zulassen“ . E in  geschlossenes Polentum  sei h ie r notwendig, um „ge
bührend die polnische Staatsraison zu ve rtre ten “ . In  Polessien und W olhynien, 
wo das U kra ine rtum  weniger a k tiv  und das W eißrussentum kaum zum na tio 
nalen Bewußtsein gelangt ist, hat Galica von einer M in d e rhe itenpo litik  des 
brüderlichen und staatsbürgerlichen Zusammenlebens der gesamten auf dieser 
Erde w ohnhaften Bevölkerung gesprochen. U kra iner, Weißrussen und Polen 
dürfen nicht eine Mauer zwischen sich richten, sondern sollen gemeinsam eine 
solche um die östliche Grenze der R epublik  Polen legen. So stark er in  seinen 
E rklärungen an die U kra ine r und Weißrussen das Herrscherrecht des polnischen 
Volkselements betont, so ist doch in  diesen Erklärungen das Bestreben un
verkennbar, das Zusammenleben zwischen Polen und den erwähnten M inder-

G r u n d s ä t z l i c h e s  z u r  p o l n i s c h e n  M i n d e r h e i t e n p o l i t i k
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heiten auf der Grundlage einer slawischen S o lida ritä t und B rüderlichke it zu 
gestalten.

V ö llig  anders lauten Galicas Form ulierungen gegenüber der d e u t s c h e n  
\  olksgruppe. In  fh o rn  hat General Galica von der N ationalis ierung des 
ökonomischen Lebens gesprochen, die dem Polentum  die w irtschaftliche Selb
ständigkeit bringen solle. H ie r in  Thorn hat Galica den versammelten F unk
tionären des OZN. in  E rinnerung gebracht, daß sich „a u f der Thorner Erde 
der polnische Gedanke gegen die Methoden der deutschen Gewalt Jahrhunderte- 
lang durchgesetzt hat . H ie r in  Thorn müsse daher das Polentum  besonders 
auf die Stärkung des polnischen Nationallebens bedacht sein. Also kein W ort 
von Zusammenarbeit m it dem Deutschtum, im  Gegenteil: Betonung der N o t
wendigkeit, die eigenen nationalen Positionen zu verstärken. —  Noch schärfere 
Akzente gegen das Deutschtum fielen au f der Tagung in  Posen. H ie r wurde 
die Beschleunigung der A g ra rre fo rm  gefordert. Bezeichnend waren die Aus
führungen des Abgeordneten K o z u b s k i ,  der, obwohl grundsätzlich gegen die 
Schaffung von Ke linw irtschaften  als Ergebnis der Parzellierung eingestellt, die 
„Anw endung der A g ra rre fo rm  als eine staatliche N otw endigke it“  ansah und 
eine K o r r i g i e r u n g  des  B o d e n b e s i t z v e r h ä l t n i s s e s  d e r  d e u t s c h e n  
V o l k s g r u p p e  zu ih re r zahlenmäßigen Stärke forderte . Der Zustand, daß 
9 Prozent Deutsche in  Posen 29 Prozent des Bodens besitzen, sei untragbar, 
e rk lä rte  er. —- Am  negativsten ist jedoch der m inderheitenpolitische T e il der 
OZN.-Entschließung in  K a t t o w i t z  ausgefallen. D o rt he iß t es: „D ie  polnische 
M inde rhe itenpo litik  w ird  aus trad itione ll-h istorischen Gesichtspunkten wie aus 
Gründen der Gegenwartslage zur Aufgabe haben, bei vö llige r Berücksichtigung 
der na tiona l-ku ltu re llen  Interessen der deutschen M inderhe it sich allen Be
strebungen einer politischen und ku ltu re lle n  Offensive dieser M inderhe it auf 
ein ih r nationalfrem des Gebiet entschieden zu widersetzen.“

Das alles sind erst E rklärungen. Der OZN. hat noch kein bestimmtes 
Programm au f m inderheitenpolitischem  Gebiet fo rm u lie rt. Das Programm ist, 
w ie die verschiedenen U n te rfüh re r und Sektorenle iter angeben, noch in  der 
Ausarbeitung. Es dü rfte  aber keinem Zw eife l unterliegen, daß dem endgültig 
fo rm u lie rten  Programm die schon je tz t verkündeten Thesen zugrunde liegen 
werden. W ie auch im m er der OZN. die ihm  zugefallene Aufgabe e rfü llen  w ird , 
das polnische V o lk  zu sammeln —  in  jedem Falle  w ird  er ein beachtlicher 
F ak to r der polnischen In n e n p o lit ik  werden. N icht nu r seine politischen 
Aktionen, sondern auch seine ideologischen Äußerungen werden auf die po l
nische S taatspo litik  E in fluß  haben. ; c P r e u ß .

Frieden durch Recht
i .

Krisis oder Wandlungen des Nationalitätenrechts?

1. Z u r  R e c h t s g e s c h i c h t e

A m  Anfang der nationalen Bewegung des 19. Jahrhunderts ha tte  die E n t
deckung des Volkes und das Erwachen der V ö lke r gestanden. A ls „E n tdeckung  
des Volkes“  bezeichnet man einen eigenartigen Vorgang, den die Geschichts
forschung erst langsam überschauen le rn te : D ie deutsche Selbstbesinnung des 
18. Jahrhunderts ha tte  sich zur „deutschen Bewegung“  und zu einer Wissen
schaft vom  V o lkstum  —  von Liedern, Sprache und vom  V o lks tum  überhaupt —  
entw icke lt, und diese neue Wissenschaft w idm ete sich von Anbeginn der E n t
deckung fremden Volkstum s m it dem Wunsche der Völkerbefreiung. So wurde —
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wie die Geschichtsforschung m ehr und m ehr in  E inzelheiten feststellte —  Herder 
und die deutsche Volkstumswissenschaft zum Erwecker der Slawen. N am entlich  
die baltischen V ö lke r sind erst durch die deutsche Volkstumsforschung aus 
ih rem  geschichtslosen Dasein erweckt worden. Man weiß heute, daß die von 
Deutschland ausgehende Volkstumsbewegung maßgebender das Gesicht des 
modernen Europa bestim m t h a t als die französische R evo lu tion1).

K ü rz lich  ha t der jugoslawische M in isterpräsident und Außenm inister 
S to jadinow itsch anläßlich seines Freundschaftsbesuches in  Deutschland au f die 
deutsche Ante ilnahm e an dem nationalen Befreiungskam pf Serbiens zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts hingewiesen:

„A ls  w ir  nach jahrhunderte langer F insternis erwachten, waren es 
Deutsche, die unsere Lieder und unser Le id  von der W e lt als erste an
erkannten . .
U nd w e ite r:

„E r fu h r  doch auch das W erk  V u k  Karadzitschs —  des großen serbischen 
Sprachschöpfers ■— eine maßgebliche Förderung durch Jakob G rim m , 
Goethe und anderen Repräsentanten des deutschen Geisteslebens der ersten 
zwei Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts. D ie Tatsache, daß V u k  K a- 
radzitsch dem großen deutschen H is to rike r Leopold von Ranke das M ateria l 
fü r  dessen Geschichte der serbischen R evo lu tion  lie ferte, is t n ich t nu r un te r 
dem Gesichtspunkt der Zusammenarbeit der beiden w ich tig , sondern auch 
deshalb, w eil durch das W erk  Rankes die ganze europäische Ö ffen tlichke it 
m it dem F re ihe itskam pf unseres Volkes näher bekannt w u rde2).“

D ie nationale Bewegung im  eigentlichen Sinne begann m it den F re ihe its
käm pfen gegen frem dvo lk liche  U nterdrückung. Sie begann m it den deutschen 
Freiheitskriegen gegen das napoleonische Frankre ich, in  denen sich das Idea l 
der deutschen E in igung entw ickelte, und im  Südosten Europas m it den Fre ihe its
käm pfen der Serben und Griechen, die sich aus dem türkischen Vö lkerjoch  
befre iten und zu einem eigenen nationalen Staat kamen.

A ls geistig-politischer Vorgang zielte seitdem die nationale Bewegung darauf, 
„jedem  V o lk  seinen eigenen Staat zu geben“  (N a tiona litä tsp rinz ip ). Sie zielte 
a u f den N ationa lstaa t, in  dem Staats- und Volksgrenzen sich decken. In  ih rem  
V e rla u f kam  es zur nationalen E in igung im  Deutschen Reich —-, die fre ilich  nur 
eine „k le indeutsche“  E in igung w ar — , zum nationalen K önigre ich Ita lie n  und 
zur B ild u n g  der Balkanstaaten.

A ls M azzini das N a tiona litä tsp rinz ip  zur Basis des Staats- und Völkerrechts 
zu machen forderte, da schien es w ohl, als wenn die V e rw irk lichung  dieses Prinzips 
nu r a u f Kosten entweder der K le instaatere i ginge, die ein V o lk , wie das deutsche, 
das ita lienische zerstückelt ha tte , oder nu r auf Kosten von großen Staaten, die 
entgegen diesem P rinz ip  verschiedene V ö lker vereinigten und mehr oder weniger 
un te rd rück ten ; w ie nam entlich  das türk ische Völkerre ich, von dem sich die 
B a lkanvö lke r fre im achten, oder das Habsburger Reich jener Zeit.

N un  aber begannen sich die Versuchungen und  Grenzen des N a tiona litä ten 
prinzips zu zeigen, das au f einen N ationalstaa t als normalen T yp  des europäischen 
Staatensystems hinauszuw irken schien. In  großen und kle inen Völkerstaaten 
regte sich eine E n tw ick lung  zur B ildung  eines Nationalstaates au f Kosten 
schwächerer N a tiona litä ten . U m  nu r zwei Beispiele zu nennen: Im  Osten suchte 
die „R uss ifiz ie rungspo litik “ , der die Polen, F innländer, B a lten  ausgesetzt waren, 
au f deren Kosten den russischen N ationalstaa t im  W estte il des russischen Reiches 
zu verw irk lichen. In  Westeuropa suchte sich Belgien zum N ationalstaa t zu ent-

1) D a rüber hande lt die aufschlußreiche S c h r ift: F ischer-H eiß, D ie  E n tdeckung des 
Volkes. D ie  po litische  Le is tung  der deutschen Volkstum sbewegung in  Europa. V o lk  und 
Reich-Verlag, B e rlin . M it  B e iträgen von  M . H . Boehm  u. a.

2) T rin ksp ruch  in  K a r in h a ll,  16. Januar 1938 (Pressenachricht); dazu vg l. den D ia log 
S to jad inow itsch— v . N eu ra th  in  „V o lk  und  R eich“ . 1938, H . 1.
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w icke ln , indem  die staatsbeherrschenden W allonen die Flam en zu französieren 
trachteten. In  einer Reihe von Staaten r ie f die nationale Bewegung ähnliche 
Erscheinungen der E n tna tiona lis ie rungspo litik  hervor.

\  on Anbeginn w ar die nationale Bewegung eng ve rkn ü p ft m it dem recht 
verschiedenartig deutbaren Fre iheitsideal geblieben. N un zeigte sich als K e h r
seite der nationalen Bewegung diese E ntnationa lis ie rungspo litik , genauer: eine 
P o lit ik  der U m nationalis ierung, der zwangsmäßigen Assim ila tion  an das staats
beherrschende V o lk. Sie kennzeichnet sich als nationale U nterdrückung durch 
nationalistische P o lit ik  und pflegt sich vo r sich selbst oder anderen m it einem 
nationalen Idea l zu rechtfertigen.

D er V ö lkerstaa t Österreich aber ging dann in  der E ins ich t voran : daß es Ge
biete g ib t, a u f denen wegen des eigenartigen Neben- und Durcheinanderwohnens 
verschiedener Volksgruppen ke in  N ationa lstaa t m öglich is t, sondern n u r ein 
N ationa litä tenstaa t, fü r  den ein besonderes N a tiona litä tsrech t notw endig is t. Das 
N ationa litä tenprob lem  im  Sinne eines Ringens um  ein ausgleichendes Recht der 
N a tio n a litä t erhob sich zuerst in  Österreich, das sich als V ö lkerstaa t a u f der 
Basis eines verantwortungsbewußt durchdachten N ationalitä tenrechts zu kon
solidieren suchte3). D ie W e lt sähe besser und fried licher aus, wenn heute die 
sogenannten „M inde rhe iten “  Europas die Rechte hä tten , die das alte Österreich 
den damals in  seinem Staatsverband lebenden Völkerschaften gewährte, und 
in  deren Form en sich der N a tiona litä tenkam pf, die N ationalitätenbewegung 
w e ite r entw ickelte. Entgegen der in  der Z e it des W eltkrieges und später ve r
bre ite ten Hetzideologie vom  „Völkergefängnis“  Österreich übernahm  die Pariser 
Friedenskonferenz von 1918/19 gewisse Grundelemente des sogenannten M inder
heitenrechts von dem V o rb ild  jenes österreichischen N ationalitä tenrechts.

Im  übrigen ta t  man d o rt gern, als ob die Grundideen oder Grundforderungen 
der nationalen und N ationalitätenbewegung eben erst von A m erika  her oder 
jedenfalls nach dem angelsächsischen V o rb ild  a u f Europa übertragen wurden. 
D ie Juden trugen ih re  aus dem Ghetto her m itgebrachten Autonomiegedanken 
und den Gedanken eines in te rnationa len  Interventionsrechtes zum Schutze der 
N a tio n a litä t m it Nachdruck an die neuen W elto rdner heran. N ich t weniger 
d ring lich  tra ten  die Tschechen auf, die sich fü r  ih re  Forderung nach einem be
sonderen S taat einerseits in  eigener Sache a u f das N a tiona litä tenp rinz ip  stü tzten 
und anderseits die Angliederung großer andersnationaler Gebiete, vo r allem  der 
Deutschen, m it dem Versprechen rech tfe rtig ten : der von ihnen zu errichtende 
N a tiona litä tenstaa t werde nach dem V o rb ild  der Schweiz Slawen und Deutsche 
als gleichberechtigte S taatsvölker nebeneinander umfassen4). Im  W iderspruch 
zu diesem Versprechen und diesem Schweizer V orb ilde  gewöhnte m an sich dann 
indes weitgehend daran, das N a tiona litä tenrech t schlechth in als ,,M inderheiten
rech t“  zu deuten.

W ilson w ar bei seinem Idea l des Selbstbestimmungsrechtes im  Grunde von 
der amerikanischen Geschichte ausgegangen. D ie S taatwerdung der U SA. —  
die Lossage der englischen Ko lon ien  vom  M utte rland  —  beruhte a u f einer A k tio n  
des „fre ie n  W illens der Regierten“ , die ebenso als Ausdruck des libera l-dem okra
tischen Rechtes eines Volkes, seine Regierung selbst zu bestimmen, erscheint, 
w ie als revolutionäres Recht einer Menschensumme, sich aus einem Staatswesen 
herauszulösen und einen eigenen Staat zu b ilden. Aber es fe h lt in  diesem W ilson- 
Idea l die Beziehung zum nationalen Gedanken Europas —  wie denn die Lossage 
der Verein igten Staaten von England m it der europäischen Idee der nationalen

„ .*) Tgl. Ai6 Darstellung von Hugelmann, Das Nationalitätenrccht des alten Österreich 
(1934).

t> • tschechoslowakischen Denkschriften fü r die Friedenskonferenz von
j 1Sd  • i Z20’ Herausgegeben von  Raschhofer, B e r lin  1937; D ie  tschechische Lüge. V o lk  

und  Reich, 1937, H . 6. B runs, D ie  Tschechoslowakei a u f der Pariser Friedenskonferenz.
¿ e its c h r ilt  fü r  ausländisches öffentliches R echt und  V ö lke rrech t, B d . V I I ,  1937, S. 6 9 8 f f__
W ir kommen darauf zurück.
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E in igung oder des Nationalstaates nichts zu tu n  h a t — . Das zeigte sich sowohl 
in  den anfänglichen Äußerungen W ilsons über die Friedenshedingungen, so 
nam entlich  der Programmrede vom  27. M ai 1916, w ie in  den anfänglichen V ö lke r
bundentw ürfen. H ie r dachte W ilson das Selbstbestimmungsprinzip als In h a lt 
des Revisionsrechtes, das er fü r  den V ö lkerbund forderte. A ls F a ll seiner A n 
wendung erwähnte er die Angliederung Kanadas an die USA. W enn m an heute 
un te r Angelsachsen gelegentlich diese te rrito ria le  Um gruppierung m it dem 
deutschen W o rt „A nsch luß “  e rö rte rt (m it oder ohne Anführungszeichen), so 
p ro jiz ie rt man den B e g riff der nationalen E in igung, der W ilson frem d w ar, au f 
amerikanische Verhältnisse.

Bei Kanada erinnern w ir  uns fre ilich , daß in  jenem englischen Herrschafts
gebiet französische und deutsche Volksgruppen ih r  V o lks tum  un te r dem E in fluß  
englischer Rechtsgedanken von Selbstverw altung gewahrt haben. U nd daß dem
entsprechend öfters kanadische P o litike r und  Gelehrte sich durch besonderes 
Verständnis fü r  d ieN ationa litä tenfragenEuropas auszeichneten, von denen W ilson 
jede konkrete und allgemeine K enntn is  fehlte. W enn W ilson in  den Vierzehn 
Punkten seinen amerikanischen Gedanken der Selbstbestimmung m it gewissen 
nationalen Wünschen der verbündet-befreundeten V ö lke r oder Forderungen des 
N a tiona litä tsp rinz ips  verknüpfte , so blieben dabei kanadische Gedanken vom  
V o lkstum  und seiner W ahrung im  H intergründe.

Insofern die Ideologien der Pariser Friedenskonferenz von nationa ler Selbst
bestim m ung als eine Verschmelzung europäischer und amerikanischer oder angel
sächsischer Gedanken auftra ten , erschien als B indem itte l die demokratische 
W eltanschauung: die libera listischen Forderungen nach Toleranz und F re ihe it 
der Relig ion, N a tio n a litä t oder Sprache fü r  das In d iv id uu m . M an dachte als 
U rsprung und geistige Grundlage der nationalen Bewegung Europas nun die 
französische R evo lu tion  —  die doch (m it Rousseau) das V o lk  als Summe von 
W ählern denkt, n ich t als Abstammungsgemeinschaft m it arteigenem V o lkstum , 
w ie es die deutsche Volkstum slehre gelehrt hatte.

D ie Geschichte der nationalen Bewegung is t eine Geschichte des N a tio n a li
tätenkampfes und dam it auch der „K riegsschu ldstre ite “ , der K riegsschuld
legenden, die an diesen K a m p f geknüpft waren. D er N a tiona litä tenkam pf des 
W eltkrieges und der Ä ra  von Versailles aber is t eng und  eigenartig ve rknüp ft 
m it der Legende der deutschen Kriegsschuld. Das w irk te  sich auch a u f die E n t
w ick lung  des N ationalitä tenrechts aus. N ich t nu r insofern, als das Zweierleimaß 
des N ationalitä tenrechtes und seine parteiische Anwendung zuungunsten 
Deutschlands in  vie lfachem  Zusammenhang m it der Kriegsschuldlegende steht. 
M it der Kriegsschuldlegende vom  deutschen W eltunterjochungsw illen is t die 
E rinnerung daran unvereinbar, daß die deutsche Volkstumsbewegung und  ihre  
Lehre völkerbefreiend gedacht und gew irk t hatte . Das deutsche Ideenerbe der 
nationalen Bewegung wurde verd rängt und verschleiert.

A ls Völkerbefre iung t r a t  nun die Pariser Friedenskonferenz auf, indem  sie 
die N ationale Selbstbestimmung in  den Friedensverträgen zu verw irk lichen  
vorgab und insbesondere das sogenannte M inderheitenschutzrecht b ildete, das 
den jungen N ationa litä tenstaa ten auferlegt wurde als in ternationa le  Rechts
und Friedenskontrolle. Heute ve rb re ite rt sich der Consensus sapientium  darüber, 
daß die Friedenskonferenz das P rinz ip  oder die Ideologie der nationalen Selbst
bestimm ung in  der Hauptsache als K a m p fm itte l zum Zweck der Zerstücklung 
gegen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn handhabte; daß sie es in  den 
Friedens Verträgen parteiisch zuungunsten des deutschen Volkes und der anderen 
unterliegenden"Völker anwandte („Ansch lußverbot fü r  Österreich als Versagen 
des Selbstbestimmungsrechtes, U nterste llung von 3 1/ i  M illionen Deutscher un ter 
5 M illionen  Tschechen usw.). Das Versagen der M inderheitenschutzrechte, das 
die M inderheiten n ich t vo r der nationalen U nterdrückung, vo r den friedlosen 
Leiden der E ntnationa lis ie rungspo litik  zu schützen vermochte, w ird  seit längerem 
schon in te rna tiona l e rörte rt als der Zerfa ll des Völkerbundes, dem der M inder -

131



F r i e d e n  d u r c h  R e c h t

heitenschutz als In te rventionsrecht anvertrau t war. D ie N ationalitä tenstaaten 
Betrachten das ihnen auferlegte M inderheitenrecht als unfreimachende Bevor
m undung, von der sie sich zu befreien suchen (Polen 1934, Rum änien 1937) 
auch als verwichlungsgefährliche In te rven tion . N am entlich  der N a tiona litä ten- 
kam pt der Tschechoslowakei der sich aus der tschechischen Unterdrückungs- 
p o lm k  ergab belehrte alle W e lt darüber, daß dieses N ationa litä tenrech t n ich t 
den N ationa llta ten frieden gebracht hat, der eines seiner M otive  war.
...... Nachdem die Passer Friedenskonferenz und ihre R ech tspo litik  das N ationa-
h ta tsp rm zip  als m it dem liberaldem okratischen Gedanken identisch behandelt 
ha tte , mußte es nun schon insofern zur K ris is  des N ationalitätenrechtes kommen 
als sich eine Reihe von N ationalitä tenstaaten offen oder un te r ideologischer 
Maske von der liberaldem okratischen Staatsform  abwandten. D ie Volksgruppen, 

le a lljäh rlich  zum N ationallta tenkongreß zusammentreten, e rk lä rten : daß die 
europäische Nationalitatenbewegung eine unabhängige geistige und s ittliche  
Bewegung darste llt, die sich m it keinem politischen Regime identifiz ieren lä ß t5).

Wahrend man noch von einer K ris is  des N ationalitä tenrechtes sprach, er
g r if f  das nationalsozialistische Deutschland die In it ia tiv e  zu seiner Reform  auf 
n e u e r rech tlich -s ittliche r und po litischer Grundlage. D ie Friedensrede A d o lf 
H itle rs  vom  17. M ai 1933 fo rde rt die Achtung des Volkstum s im  volksganzheit- 
lichen Sinne als Basis der europäischen Völkergem einschaft: M it der na tiona l
sozialistischen Anschauung von V o lk  und Staat is t das „G erm anisieren“  ebenso 
unvereinbar wie die E ntnationa lis ie rungspo litik  oder A ss im ila tionspo litik  jener 
N ationalitä tenstaaten die deutschen Volksgruppen ih r  V o lks tum  zu rauhen oder 
stehlen versuchen, solche Bereitschaft und Forderung des Verzichtes au f Assim i- 
ia tionspoh tik  bedeutet fü r  Europa ein revolutionäres P rinz ip . A ls bedeutsamen 
Ansatz zu seiner V erw irk lichung  ha t die Rechts- und Friedensgeschichte das 
deutsch-polnische Minderheitenabkomm en vom  5. November 1937 zu registrieren 
Es s te llt den Grundsatz au f: D ie gegenseitige A chtung deutschen und polnischen 
Volkstum s verb ie te t von selbst jeden Versuch, die M inderhe it zwangsweise zu 
assimilieren, die Zugehörigkeit zur M inderhe it in  Frage zu stellen oder das Be
kenntnis der Zugehörigkeit zur M inderhe it zu behindern.“  (Fortsetzung fo lg t )

I I .

Frieden in Ehren
In  einem D ialog Jugoslawien-Deutschland, den die beiderseitigen Außen- 

m uuster D r. S to jadinow itsch und F rh r. v. N eurath  in  der Z e itsch rift „V o lk  und 
Reich (Januar 1938) führen, e rinnert der erstere an die Basis der Verständigung 
zwischen beiden N ationen: „O bw oh l sich Serbien und Deutschland im  Kriege 
gegenüberstanden, waren sie doch n ich t Feinde, sondern ritte rlich e  Gegner “  
Das is t beiderseits öfters ausgesprochen worden. D ie deutschen Kriegerdenk
mäler in  Jugoslawien werden do rt von den vorm aligen Gegnern m it dem Be
kenntnis geehrt: daß die Heldenverehrung beide V ö lker verb indet —  so Paunovic 
B u rge rm m ste rvon  B ito lj in  der Weiherede zur Totenburg deutscher Helden in  
B itoJj, 25 O ktober 1936 ) (Die r itte rlich e  jugoslawische N ation  unterscheidet 
V  i  ,m  ,S°..c|len1 Anschauungen von einer anderen N ation , die heute noch ver- 
b ie te t, daß m  der In sch r ift deutscher K riegergräber ihres Landes die Gefallenen 
als „bretreue oder ,,Helden geehrt werden.)
p  .t D ie , ? e^ ts ' und Friedensgeschichte w ird  diese Tatsachen als bedeutsamen 
R eitrag fü r  die Kantische Regel zu registrieren haben (die w ir  in  diesen B lä tte rn  
e rörte rten): daß der Friedensvertrag seinem Wesen nach abhängt von der M oral

■n 1,  ̂ X p l. Masselblatt in: Völkerbund und Völkerrecht. Bd. I I ,  1935, S. 374. M  I I  
Boenm, Krisis des Nationalitätenrechts (1935).

e) V g l. Z e itsch rift „K riegsgräberfü rsorge , 1936, H . 12.
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der K riegsführung im  vorangegangenen K rie g ; und daß le tz th in  die E h rlich ke it 
des Friedensvertrages in  der Ehre des Kriegers ih r  Fundam ent h a t; P rä lim ina r
a rtike l 6 und 1 von K an ts  „T ra k ta t zum Ewigen Frieden“ 7).

Abgeschlossen B e rlin  20. Januar 1938 H e in rich  R o g g e

M itte ilungen
R ich tlin ien  fü r  Sprach- und K u ltu r 

kurse fü r  Ausländer an Deutschen 
Hochschulen

Im  A m tsb la tt des Reichs- und P reu
ßischen M inisterium s fü r  Wissenschaft, 
Erziehung und V o lksb ildung („Deutsche 
Wissenschaft, Erziehung und Volks
b ildung“ , H e f t l ,  5. Januar 1938, S. 7f f )  
werden R ich tlin ien  fü r  Sprach- und 
K u ltu rku rse  fü r  Ausländer an D eut
schen Hochschulen veröffentlich t, die 
der Reichserziehungsminister am 
23. Dezember 1937 erlassen hat. D ie 
R ich tlin ien , deren Geltungsbereich auf 
die von Hochschulen veranstalteten 
deutschen Sprach- und K u ltu rku rse  fü r  
Ausländer beschränkt is t —  sie er
fassen also nicht sonstige berufliche 
und fachliche Fortb ildungskurse — , 
stellen eine planmäßige Regelung d ie
ser Sonderveranstaltungen fü r  aus
ländische Studierende dar und dienen 
insbesondere einer Vere inheitlichung 
der organisatorischen und pädago
gischen Grundlagen derartiger V e r
anstaltungen. Die R ich tlin ien  enthalten 
un te r anderem nähere Bestimmungen 
über die Veranstalter, die Teilnehm er 
und die Leh rk rä fte  der Ausländer
kurse, sowie über den Aufbau der 
Kurse, die W erbung, die P rüfungen 
und die Teilnahmegebühren.

Reichsverein Schweden-Deutschland

M it dem Sitz in  Lund wurde 
ein Verein „R iksfören ingen Sverige- 
Tyskland“  (Reichsverein Schweden- 
Deutschland) gegründet. Anlaß und 
Z ie l dieser Gründung geht aus dem 
A u fru f hervor, in  dem es heißt:

„M it  Bedauern muß man feststel
len, daß die bis zu einem gewissen 
Grade unverm eidliche Stellungnahme 
zum neuen Deutschland an manchen

Stellen in  unserem Lande zu einer 
Deutschenhetze ge führt hat, die auf 
die Dauer einen vernichtenden E in 
flu ß  auf das gute Verhä ltn is  zwischen 
uns und dem deutschen B rudervo lk  
ausüben muß. Läßt man diese P ro
paganda unwidersprochen die schwe
dische öffentliche Meinung beeinflus
sen, muß die Folge ein gegnerisches 
Verhä ltn is  zu Deutschland werden, 
das un ter gewissen Umständen schick
salsschwere Konsequenzen fü r  unser 
V o lk  nach sich ziehen kann. Ebenso 
w ie Schweden bemüht ist, zu allen 
anderen Ländern in  guten Beziehungen 
zu stehen, so muß es dies natürlich  
auch gegenüber Deutschland tun  . . .

Z ie l des Vereins ist, auf re in  schwe
discher Grundlage ohne pa rte ipo li
tische Stellungnahme fü r  eine gerechte 
B eurte ilung des neuen Deutschlands 
zu w irken. H ie rm it ist n icht eine 
politische Zusammenarbeit zwischen 
Schweden und Deutschland gemeint 
oder nationalsozialistische Propaganda 
beabsichtigt, sondern es handelt sich 
nu r darum, solange es noch Ze it ist, 
einer Entw icklung vorzubeugen, die 
einen nicht w ieder gutzumachenden 
R iß zwischen zwei stammverwandten 
V ö lke rn  hervorbringen muß. Die 
nächste und wichtigste Aufgabe des 
Vereins ist die Herausgabe einer 
periodischen Ze itschrift, die sachlich 
und zuverlässig im  Geiste des Reichs
vereins zu w irken h a t . . .

Es versteht sich von selbst, daß auch 
andere Aufgaben aus der T ä tigke it 
des Vereins organisch herauswachsen 
werden, so die Veranstaltung von 
sachlichen Vorträgen, die über die 
Aufbauarbe it des neuen Deutschlands 
A u fk lä rung  geben. Der Verein be
trachtet es auch als eine seiner A u f
gaben, in  Deutschland Verständnis

7) Vgl.: Soldat und Friedensbewegung, in  diesen Blättern 1937, S. 680 ff., 757ff.
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fü r  Schweden zu wecken und auf diese 
Weise das M ißtrauen gegen unser 
Land und V o lk  zu beseitigen, das do rt 
dank der einseitigen Stellungnahme be
stim m ter schwedischer K reise zum 
neuen Deutschland bereits entstanden 
ist.“

Der A u fru f wurde von rund  v ie r
hundert Personen aus allen Teilen 
des Landes und allen Bevölkerungs
schichten unterschrieben.

Neues britisches Forschungsinstitu t

Mehrere englische Stiftungen, dar
un te r der Sir H a lley  Stewart T rust 
und der P ilg rim  Trust, und die Rocke
fe ile r Foundation haben größere Be
träge fü r  die E rrich tung eines N atio 
nal In s titu te  o f Economic and Social 
Research in  London zur Verfügung 
gestellt. P räsident des In s titu ts  wurde 
Sir Josiah Stamp; dem Organisations
ausschuß gehören un te r dem Vorsitz 
von Sir W illiam  Beveridge, Master of 
U n ive rs ity  College, O xford, an: Sir 
Percy A lden, Professor A. L. Bowley, 
M r. H enry Clay, Professor A. M. Carr- 
Saunders, Professor N. E. H a ll (secre- 
ta ry ), Mr. H . D. Henderson, M r. D. 
H. Robertson und S ir Ernest Simon. 
D ie Le itung des In s titu ts  hat P ro
fessor H a ll, bisher head o f the De
partm ent o f P o litica l Economy in  the 
U n ivers ity  o f London (U n ivers ity  
College), übernommen.

Das In s t itu t w il l die M öglichkeit fü r  
von besonderen E inrichtungen un
abhängige Forschungen auf w irtschaft
lichem und sozialem Gebiete schaffen 
und solche A rbe iten  fö rdern , die von 
besonderer na tiona ler W ich tigke it 
sind. Es w il l  pa ra lle l laufende Be
strebungen der britischen Hochschulen 
und anderer E inrichtungen nicht er
setzen, sondern ergänzen und dabei 
insbesondere dem allgemeinen In te r 
esse dienen.

Die besondere Bedeutung, die die
sem nationalen britischen Forschungs
in s titu t beizumessen ist, e rg ib t sich aus 
der Zusammensetzung des „p rov is iona l 
com m ittee“ , dem u. a. angehören: Sir 
Percy A lden, chairman of the B ritish  
In s titu te  o f Social Service, S ir W illiam

Beveridge, Master o f U n ive rs ity  Col
lege, O xford , Professor A. L. Bowley, 
Em eritus Professor o f Statistics, U n i
versity o f London, Professor A. M. 
Carr-Saunders, D irec to r o f London 
School o f Economics, M r. H enry Clay, 
Sir W alte r C itrine , secretary o f the 
Trades U nion Congress, Dr. W. H. 
Coates, S ir Andrew  Duncan, Sir. C. 
G rant Robertson, P rinc ipa l and Vice- 
Chancellor o f B irm ingham  U niversity. 
Professor T. E. Gregory, Sir. E. Cas- 
sel, Professor o f Economics, U n ive r
s ity o f London (London School of 
Economics), Professor N. F. H a ll, P ro
fessor o f P o litica l Economy, U n ive r
s ity o f London (U n ivers ity  College), 
S ir H ector H etherington, P rinc ipa l 
and Vice-Chancellor o f the U n ive rs ity  
o f Glasgow, S ir James Irv in e , P rin 
c ipal and V ice-Chancellor o f the U n i
versity o f St. Andrews, Mr. J. M. K ey
nes, Fe llow  and Bursar o f K in g ’s Col
lege, Cambridge, Sir Frederick Le ith- 
Ross, Chief Economic Adviser to the 
Government, Professor D, H. Mac- 
gregor, Drummond, Professor o f P o li
tica l Economy, O xford, Dr. J. J. Mal- 
lon, W arden o f Toynbee H a ll, S ir 
Archibald Page, Professor A. C. Pigou, 
Professor o f P o litica l Economy, Cam
bridge, Lord  R iverdale, M r. D. H. 
Robertson, Fe llow  o f T r in ity  College, 
Cambridge, S ir A r th u r Salter, M. P., 
Gladstone Professor o f P o litica l 
Theory and Ins titu tions , O xford, P ro
fessor W. R. Scott, Adam Smith P ro
fessor o f P o litica l Economy, U n ive r
s ity o f Glasgow, S ir Ernest Simon, Sir 
Josiah Stamp, Mrs. B. W ootton, D irec
to r o f Studies fo r  T u to ria l Classes, 
U n ive rs ity  o f London.

Slowenische Akadem ie der W issen
schaft und K unst

In  L jub ljana  (Laibach) is t die 
„Slowenische Akademie der Wissen
schaft und K unst6 ins Leben gerufen 
worden. M it dieser Gründung is t ein 
lange gehegter Wunsch des geistigen 
Slowenentums e r fü ll t  worden. M it
g lieder der Akademie wurden vorerst 
die Universitätsprofessoren D r. A lex 
Usenicnik (K irchenphilosophie und
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Soziologie), der auch einstw eiliger 
A lterspräsident ist, D r. Franz K id r ic  
(slawische L ite ra tu r), D r. M irko  Kos 
(Geschichte des M itte la lte rs ) und 
D r. Gregor (G o jm ir) K re k  (Staats
und Römisches Recht sowie M usik). 
Diese v ie r sind M itg liede r der ersten 
Klasse. D ie übrigen dre i Klassen wei
sen je ein M itg lied  als Organisator 
auf, nämlich die U niversitä tsprofes
soren D r. Rajko N ahtiga ll (slawische 
Philo log ie) und D r. R ichard Zupancic 
(M athem atik) und schließlich den 
Theaterintendanten und größten slo
wenischen D ichter der Gegenwart 
Oton Zupancic als V e rtre te r der 
Kunst.

„H arada-Sekizenka i“  —  eine vo r
b ild liche japanische S tiftung

Die S tiftung  „Harada-Sekizenkai“  
wurde am 6. Ju li 1920 von dem japa
nischen B ankd irek to r Harada errich
tet, der sein ganzes Vermögen der 
S tiftung  zuwandte. Das Z ie l der S tif
tung is t die Förderung des Gemein
wohls. Ih r  K a p ita l betrug 1930 rund 
30 M illionen  Jen. Jährlich w ird  ein 
bestim m ter T e il der Zinsen zum K a 
p ita l geschlagen, ein w e iterer T e il 
w ird  fü r  H ilfe le is tung  bei N aturka ta
strophen und fü r  sonstige außer
ordentliche Ereignisse bereitgestellt, 
während die übrigen Zinsen zum 
Besten der A llgem einhe it verwendet 
werden. Seit der Gründung sind etwa 
12 M illionen  Jen fü r  wohltätige 
Zwecke ausgeschüttet worden. Nach 
der Rechnung des S tifters w ird  das 
K a p ita l nach 100 Jahren auf 380 M il
lionen, nach 300 Jahren auf 141900 
M illionen  Jen anwachsen. Insgesamt 
erstreckt sich der P lan au f eine Z e it
dauer von 3500 Jahren. Harada hatte 
den Wunsch und die Absicht, m it der 
so erzielten gewaltigen Summe auf 
großartige Weise dem Staat und der 
Gesellschaft zu dienen. E r schuf das 
große Vermögen von Anbeginn an 
im m er nu r m it dem Z ie l der V e rw irk 
lichung seines Planes, indem er 60 
Jahre lang auf das einfachste und 
sparsamste lebte und in  unerm üdlicher

Anstrengung und m it dem größten 
F le iß  arbeitete. In  einer seiner h in ter- 
lassenen Schriften, die zu N ational
dichtungen wurden, findet sich der 
Spruch: „Ich  gebe mich h in  und ver
gesse mein Selbst, alles fürs V ate r
land, dem ich mein Dasein verdanke.“  
Am  5. M ai 1930 beschloß er im  A lte r 
von 82 Jahren sein Leben.

D ie Harada-S tiftung beschränkt sich 
aber nicht darauf, eine umfassende 
W oh ltä tigke it in  Japan zu entfalten. 
Sie hat vie lm ehr in  mannigfacher 
Weise auch die geistigen Beziehungen 
zwischen Japan und Deutschland ge
fö rde rt, z. B, durch U nterstützung der 
von D r. Ischibaschi veranstalteten 
sprachlichen Fortb ildungskurse in  
medizinischem Deutsch fü r  japanische 
Ärzte , durch die Herausgabe einer 
deutschen Übersetzung der bekannten 
japanischen Kulturgeschichte von Prof. 
Nischida durch das Deutsche F o r
schungsinstitut in  K io to , durch die 
Förderung der von D r. Ischibaschi und 
Tetsuo Hisada 1936 gegründeten Ja
panisch-Deutschen Medizinischen Ge
sellschaft und die E inladung eines 
hervorragenden deutschen Mediziners 
nach Japan, schließlich durch die 
Schenkung der zur Ze it in  A rb e it be
findlichen Reproduktionen der be
rühm ten Fresken im H orjudsch item pel 
an die deutsche Regierung.

Am  5. Mai, dem Todestage des 
Gründers der „Harada-Sekizenkai“ , 
pflegt der P räsident der S tiftung, Ma- 
sutaro Hisada, Freunde einzuladen. 
Einen Monat vorher findet eine W a ll
fa h r t nach Matsuzaka bei Ise statt, 
wo Harada geboren ist. Im  letzten 
Jahr waren als erste Europäer der 
soeben nach Deutschland zurück
gekehrte bisherige Le ite r des D eut
schen K u ltu r in s titu ts  in  Japan, P rof. 
D r. Spranger und G attin  und Gesandt
schaftsrat D r. K o lb  zu diesen V e r
anstaltungen eingeladen. An der Feier 
am 5. Mai in  Tokio  nahm auch der 
deutsche Botschafter v. D irksen te il. 
Die Ansprachen, die von beiden Sei
ten gehalten wurden, waren ein neuer 
Beweis fü r  die wachsende Freund
schaft zwischen Deutschland und 
Japan.
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Deutsche U n ivers itä t Prag —  
zw ö lf Lehrstühle unbesetzt

D ie Lehr- und L e rn tä tigke it an der 
Prager Deutschen U n ivers itä t is t n icht 
nu r schwer beeinträchtig t durch die 
vö llig  unzulänglichen Räum lichkeiten 
und die veraltete E inrichtung der 
Hochschulinstitute, sondern le ide t in  
gleichem Maße durch die große Zahl 
der durch Ü b e rtr it t  in  den Ruhestand 
oder Todesfälle vakanten Lehrkan
zeln, deren Neubesetzung sich o ft 
durch Jahre hindurch verzögert. K a ta 
strophal sind diese Mängel besonders 
an der Medizinischen F aku ltä t, welche 
bis in  den le tzten Jahren durchwegs 
von Gelehrten von W e ltru f besetzt 
war, wie sich kaum eine andere m it
teleuropäische Hochschule rühmen 
konnte. Seit mehr als zwei Jahren 
w arte t bereits die Pathologische Ana
tom ie (nach P ro f. G lion) au f Bestäti
gung des Neuvorschlages von P rof. 
Ambrosius von A lb e rtin i, Zürich. 
Ebenso ist über die Vorschläge Prof. 
Bauer, Breslau, oder Schönbauer, 
W ien, fü r  die Chirurgische K lin ik  
nach P ro f. Schloffer noch nicht ent
schieden. F ü r die Hygiene nach P rof. 
B re in l sind P rof. Hammerschmied, 
T riest, Jettm ar, W ien, und Singer, 
Prag, vorgeschlagen. F ü r die H is to lo 
gie nach P ro f. Kohn warten Prof. 
Watzka, Prag, P lenk, Jürg, Mathis, 
Innsbruck, und A lfre d  Pischinger, 
während über den Nachfolger nach 
P ro f. Langer fü r  K inderhe ilkunde  
n icht eimal der Vorschlag ausgearbei
te t ist. D ie dadurch bedingte Beein
trächtigung des Lehr- und Lernbe trie 
bes ist um so unverständlicher, als 
mehr als 80 Prozent der an den deut
schen U n ivers itä tsk lin iken  behandel
ten Patienten Tschechen sind, die, wie 
aus den Besuchsstatistiken deutlich 
ersichtlich ist, den deutschen K lin ike n  
und deutschen Ä rzten den Vorrang 
geben vor den im  gleichen zentralen 
Krankenhause untergebrachten K l i 
n iken der Tschechischen U niversitä t.

An der Juristischen F aku ltä t sind 
die Lehrkanzeln fü r  Volksw irtschaft 
und fü r  S ta tis tik  unbesetzt. An der 
Philosophischen F aku ltä t fehlen die 
O rd inarien  fü r  „vergleichende L ite ra 

turgeschichte“  nach P ro f. P ihan und 
„Klassische Philo log ie “  nach P ro f. 
Rzach und H olzinger. An der N a tu r
wissenschaftlichen F aku ltä t w arte t 
P ro f. John auf seine Bestätigung nach 
P rof. K irp a l fü r  Pharm. Chemie. Den 
Theologen fehlen die Nachfolger 
nach P ro f. H ilgenre iner fü r  M ora l
theologie und P ro f. Zaus, Christliche 
Philosophie.

Deutsche Forstwissenschaftliche 
A bte ilung in  Liebwerd

DAJ. Durch einen Beschluß des 
Haushaltsausschusses in  der Tschecho
slowakei wurde nunm ehr die seit dem 
Um sturz verlangte E rrichtung einer 
deutschen forstwissenschaftlichen Hoch
schulabteilung als begründet an
erkannt. Sie soll als „Forstliche  A b te i
lung“  der Prager Deutschen Tech
nischen Hochschule in  L iebwerd an- 
gegliedert werden. —  Die Aufgaben 
der neuen A bte ilung betreffen vor 
allem wichtige Sonderprobleme auf 
dem Gebiet des Forschungs- und V e r
suchswesens. A ls eines der vo rd ring 
lichsten im  sudetendeutschen W ald 
w ird  die Leistungssteigerung genannt. 
D ie bereits seit dem frühen M itte l- 
a lte r betriebene Entholzung der W äl
der durch Erzbergbau, Glashütten- 
und E isenhüttenbetriebe hatte starke 
Einbußen in  der E rtragsfäh igke it der 
W aldungen zur Folge, die noch durch 
schwere atmosphärische Störungen 
vers tä rk t wurden.

P ro f. Ito  —  japanischer Le ite r 
des Japan-Institu ts

Der neue japanische Le ite r des Ja
pan-Institu ts in  B erlin , P rof. Ito , ist 
in  B e rlin  eingetroffen und hat seine 
T ä tigke it aufgenommen. P ro f. Ito , 
der als einer der bedeutendsten 
lebenden K ünstle r Japans g ilt, war 
frühe r Lehrer der Baukunst an der 
Kaiserlichen U n ivers itä t in  Tokio.

Japanische Ehrung 
fü r  G ottfried Wagener

Im  Jahre 1868 kam der deutsche 
Chemotechniker D r. G o ttfried  Wage
ner nach Japan, wo er 25 Jahre lang
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als Hochschullehrer tä tig  war. Ihm  
verdankt insbesondere das keramische 
Gewerbe Japans seine heutige B lüte. 
Die Japaner haben ih ren  deutschen 
Lehrer niemals vergessen, sein A n 
denken w ird  von der Wagener-Gesell- 
schaft gepflegt, die je tz t dem deut
schen Lehrer im  Park der Technischen 
Hochschule in  Tokio  ein würdiges 
Denkmal gesetzt hat.

Nach einer E rinnerungsfe ier am 
Grabe Wageners auf dem Gemeinde
fr ie d h o f in  Aojama fand die fe ierliche 
Enthü llung  der Gedenktafel m it dem 
B rustb ilde Wageners in  der Tech
nischen Hochschule statt. Dabei w ür
digte der japanische U nte rrich tsm in i
ster G ra f K ido  Wageners T ä tigke it 
als Lehrer an verschiedenen japa
nischen Gewerbeschulen, an der M edi
zinalschule in  K io to  und an der K a i
serlichen U n ivers itä t in  Tokio , wo er 
Vorlesungen über theoretische und 
angewandte Chemie h ie lt. Der japa
nische W irtschaftsm in ister schilderte 
die Verdienste Wageners um die E r
zeugung von g lasurriß fre iem  Steingut, 
um den Bau von ovalen R ingöfen fü r  
Ziegeleien, um die Verbesserung des 
Porzellanbrennofens, die Cloisonne- 
industrie , die Tonwarenfärbung, die 
Photo-, Seifen- und Streichholzindu
strie in  Japan und ih re  Verbindung 
m it dem alten ostasiatischen K unst
gewerbe. D ie Lebensbeschreibung 
Wageners ist übrigens, in  eine P or
zellantafe l eingebrannt, un te r dem 
Stein m it der Gedenktafel in  die Erde 
eingegraben worden.

Ehrung deutscher Gelehrter
anläßlich der 400- Jahrfe ier 

der U n ive rs itä t Coimbra

Anläßlich der 400-Jahrfeier der 
portugiesischen U n ivers itä t in  Coim
bra, e iner der ältesten europäischen 
Hochschulen, fanden die engen wech
selseitigen ku ltu re lle n  Beziehungen 
zwischen Deutschland und Portugal 
einen besonderen Ausdruck durch die 
Anwesenheit einer Abordnung deut
scher Hochschullehrer und die E hrun
gen, die einigen deutschen Gelehrten 
bei dieser Gelegenheit zu te il wurden. 
Die W ürde eines Ehrendoktors der

U n ivers itä t Coimbra erh ie lten P rof. 
D r. Lautensach, P rof. Eugen Fischer 
und P ro f. K a rl Voßler. Das p o rtu 
giesische Erziehungsm inisterium  gab 
den M itg liedern  der deutschen A b
ordnung ein Frühstück, wobei der 
frühere U nterrichtsm in ister, P ro f. D r. 
Gustavo Cordeiro Ramos, in  einer 
Rede die besonders engen und freund
schaftlichen Beziehungen w ürdigte, 
die zwischen der Wissenschaft beider 
V ö lke r und ih re r V e rtre te r bestehen.

Sindicato Español U n ivers ita rio  
(S. E .U .)

Durch D ekret des Generals Franco 
vom 21. November 1937 (ver
ö ffen tlich t im  „B o le tín  O fic ia l“  vom 
23. November) ist die Satzung des 
„Spanischen Universitäts-Syndikates“  
(S.E.U.) der Falange Española T radi- 
cionalista y de las J.O.N.S., durch die 
alle bisher bestehenden Studenten
vereinigungen ersetzt und geeint wer
den sollen, bestätigt worden. Franco 
hat durch die amtliche Anerkennung 
der Satzung des S.E.U. einen weiteren 
Schritt zur E inigung der politischen 
Gruppen im  Nationalen Spanien 
getan.

D ie Ziele des „Spanischen U niversi
täts-Syndikates“  sind in  K a p ite l I  der 
Satzung festgelegt. Neben der Pflege 
des nationalen Gedankens und des 
Kameradschaftsgeistes w ird  als p rak
tische Aufgabe des S.E.U. die soziale 
A rb e it un ter der Studentenschaft be
sonders betont. Das Universitä tssyndi
ka t soll sich ausdrücklich auch fü r  die 
staatliche Erziehung einsetzen (A rt. I  
§ E). Schließlich w ird  entsprechend 
dem besonders un ter den Studenten 
gepflegten Gedanken eines geistigen 
Im perium s die Förderung der Be
ziehungen zur hispanoamerikanischen 
Studentenschaft als Z ie l des S.E.U. 
erwähnt (A rt. I  § F).

A u s tr itt der ita lienischen Studenten
schaft (G U F .) aus der CIE. 

und der F U I.

Im  Verfo lge des A us tritts  Ita liens 
aus dem Vö lkerbund haben d ieG rupp i 
U n ive rs ita ri Fascisti beschlossen, aus 
dem In ternationa len  U niversitä tsver
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band fü r  den Vö lkerbund (Federation 
U nivers ita ire  pour la Société des Na
tions —  F U I.) und aus dem In te r
nationalen Studentenverband (Con
fédération In te rnationa le  des E tu 
diants —  CIE.) auszutreten.

Dieser Entschluß, der von dem Par
te isekretär M in is te r Starace in  seinem 
Bericht an die Führe r der faschisti
schen Parte i am 30. Dezember 1937 
bekanntgegeben wurde, dü rfte  fü r  die 
weitere Entw icklung des Verbandes 
der studentischen V ölkerbundsvere in i
gungen und insbesondere des In te r
nationalen Studentenverbandes von 
besonderer Bedeutung sein. E r hat zu
gleich auch auf diesem Gebiete der 
zwischenstaatlichen Beziehungen eine 
neue feste Grundlage fü r  die 
deutsch-italienische Zusammenarbeit 
geschaffen.

Gleichzeitig haben sich die ita lie 
nischen Lehrerverbände von den 
in ternationa len Lehrerorganisationen 
zurückgezogen.

Deutsch-bulgarische Studentenreisen

Die Reichsstudentenführung und 
der Nationale Bulgarische Studenten
verband haben ein Arbeitsabkommen 
getroffen, das am 1. Januar 1938 in 
K ra ft  getreten ist. In  dieser V ere in 
barung werden unter H inweis auf die 
langjährige herzliche Kameradschaft 
und die N otw endigkeit, die guten Be
ziehungen zwischen der Jugend der 
beiden V ö lke r w e ite rh in  aufrecht
zuerhalten und zu vertie fen, die im  
kommenden Jahre durchzuführenden 
Maßnahmen der Zusammenarbeit n ie
dergelegt. Austausch durch d re i
wöchige Studienreisen während der 
Semesterferien, wissenschaftliche A r 
beitstagungen und Besprechungen der 
Fachschaften zum Austausch von A r 
beitsergebnissen und Anregungen, 
Veröffentlichung in  der studentischen 
Presse, Veranstaltung von Aus
stellungen, Vorträgen u. dgl. zur V e r

stärkung des gegenseitigen Verständ
nisses, besonders Betreuung und 
Förderung der in  dem anderen Land 
Studierenden und ih re r Vereinigungen 
b ilden den Gegenstand des gemein
samen Abkommens.

Diese bereits in  der Vergangenheit 
bewährten Wege werden nunm ehr in 
regelmäßigem und verstärktem  E in 
satz eine In tensiv ierung freundschaft
licher und kameradschaftlicher Be
ziehungen herbeiführen.

Die Deutsche Studentenschaft 
in  der Schweiz ehrt Ludw ig  Klages

Anläßlich des 65. Geburtstages von 
Ludw ig Klages, der seit v ie len Jahren 
in  s tille r Abgeschiedenheit am Zürich
see arbeitet, veranstaltete die Deutsche 
Studentenschaft Zurüch im  festlich 
geschmückten A ud ito rium  Maximum 
der Eidgenössischen Technischen Hoch
schule eine M orgenfeier. Der Le ite r 
der Deutschen Studentenschaft, L u ff t ,  
konnte w e it über 500 Personen be
grüßen, darunter als V e rtre te r des 
Deutschen Reiches den deutschen 
Konsul, D r. R ingelmann, den Präsi
denten des schweizerischen Schulrates, 
P ro f. D r. Rohn sowie die Rektoren 
und Dozenten beider Hochschulen in  
Zürich. In  seiner Begrüßung sagte Stu
dentenschaftsleiter L u f f t  u. a., zu Lud 
w ig Klages gewandt: „Möge es Ihnen, 
hochverehrter Ludw ig Klages, noch 
lange beschieden sein, zu Ih rem  und 
Ihres Vaterlandes Ruhm als Philosoph 
und Forscher geistige A rb e it zu le i
sten, auf daß Sie die lange Reihe 
Ih re r W erke noch w e ite r fortsetzen 
können, bis Sie selbst Ih re  Lebensauf
gabe als in  sich vollendet glauben. Die 
große Verehrung, die Ihnen an die
sem Tage von allen Seiten zu te il w ird , 
e r fü ll t  uns deutsche Studenten m it 
Stolz. In  Ihnen w ird  heute ein hervor
ragender V e rtre te r Deutschlands und 
seines aufstrebenden Geistes geehrt.“
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Zeitschriften  zur zw ischenvölkischen Verständigung 

D ie  s ü d a f r ik a n is c h e  U n io n

D ie  M onatsschrift „G e o p o lit ik “  w idm e t ih r  Januarhe ft als Sondernum mer der 
Südfrikanischen U n ion . I n  einzelnen U ntersuchungen behandeln hervorragende Sach
kenner folgende Them en: D er große T re k  der B uren  (D ie  E n tstehung der U n ion ) von  
W . S chm id t (P re to ria ); Das südafrikanische R echt in  seiner geopohtischen Gestaltung 
(von J. F . J. van  Rensburg); Z u r Rassenfrage in  der Südafrikanischen U n ion  (von  
W . D rascher; These: 1. S icherung der unentbehrlichen Führerste llung  der weißen Rasse, 
2. bestm öglicher E insa tz der Farb igen im  Gesamtleben und  der W ir ts c h a ft des Staates); 
D ie  Lebensdauer des Goldbergbaues a m W itw a te rs trand  (von  R . K ra h m a n n ); D ie  b ritischen  
E ingeborenenprotektora te  in  Südafrika  (von. E . O bst; Untersuchung über die S tellung 
von  Swaziland, B asuto land und  Betschuanaland inne rha lb  und  zu der U n io n  einerseits 
und  zu Eng land  und  dem E m p ire  andererseits). Das Sonderheft der „G e o p o lit ik  in  seiner 
bewährt-sachlichen H a ltu n g  is t umfassend genug, u m  dem interessierten Leser einen 
ausreichenden Ü be rb lick  über die w ich tigs ten  G rundproblem e des aufsteigenden Reiches 
in  S üdafrika  zu ve rm itte ln .

E in  d e u ts c h e r  P ro fe s s o r  u n d  d ie  a k a d e m is c h e  F r e ih e i t  in  A m e r ik a

D ie  deutschfeindliche E inste llung  der bedeutendsten U n iv e rs itä t der Vere in ig ten  
Staaten, H a rva rd , und insbesondere des gegenwärtigen Präsidenten dieser L n ive rs ita t, 
D r. Conant, is t  schon he i früheren  Gelegenheiten Gegenstand ku ltu rp o lit is ch e r Aus
einandersetzung in  den B lä tte rn  dieser Z e itsch rift gewesen. E inen  neuen und w ich tigen  
B e itrag  zu diesem Them a lie fe rt der Professor fü r  A m erikakunde an der U n ive rs itä t B e rlin , 
D r. F r ie d r ic h  S c h ö n e m a n n , in  H e ft  6, B d . 36 der „Z e its c h r ift  fü r  Neusprachlichen 
U n te rr ic h t“ . P ro f Schönemann w ar im  vergangenen J a h r als Austauschproiessor an der 
S taa tsun ive rs itä t von  N abraska tä t ig  und  benu tz t die Gelegenheit seines m  der oben 
genannten Z e itsch rift e rsta tte ten  Berichtes dazu, einige allgemeine Feststellungen darüber 
zu treffen, w ie wenig doch die in  den V ere in ig ten  S taaten gepriesene dortige  „akadem ische 
F re ih e it“  m it  der seitens der meisten nordam erikanischen U n ive rs itä ten  eingenommenen 
H a ltu n g  dem neuen D eutsch land gegenüber zusam m enstim m t. Das typ ische Beispiel 
h ie rfü r b ie te t im m er w ieder H a rva rd  —  also jene U n ive rs itä t, die un te r ih ren  früheren 
Präsidenten D r. E lio t  und D r. Low e ll eine großartige T ra d it io n  w issenschaftlicher zwischen
vö lk ischer Zusam m enarbeit e rrich te te , d ie w ährend der K riegs jah re  einen deutschen 
Professor (eben D r. Schönemann) ungeh indert lehren ließ, und  deren gute Beziehungen 
zu deutschen U n ive rs itä ten  durch  D r. Conant nun  „ v ö l l ig  unnö tig  zerstö rt worden sind. 
„W o  bliebe die akademische F re ih e it in  A m erika , wenn m an es n ic h t m ehr wage, aen 
deutschen Nationalsozialism us in  seinem eigenen Lande w ie jede andere Erscheinung des 
geschichtlichen Lehens zu s tud ieren?“  „M a n  k ö n n te . . . endhch auch die Tatsache u n te r
streichen, daß von  P ro f. D r. F e lix  F ra n k fu rte r, einem Lehre r der H a rya rde r Rechtsschule, 
ein beispielloser jüd ische r E in flu ß  a u f die U n ive rs itä t, den S taa t Massachusetts, ja  le 
Bundesregierung der V ere in ig ten  Staaten ausgeübt w ird . Jüdische Schüler dieses P ro
fessors stecken in  fas t jedem  w ich tigen  Zweig des Bundesdienstes. Dies n u r a s - >eitrag 
zu einem o ft  e rörterten und  in  der T a t fü r  die G estaltung der geistigen und  wissenschalt- 
liehen Beziehungen zwischen D eutschland und  A m erika  außerordentlich schwerwiegenden 
Thema. In  den H a u p tte ilen  seines Berichtes belegt P ro f Schönemann die geschilderten 
Zusammenhänge in  ih ren  m ann ig fa ltigen  ö rtlichen  und  persönlichen V a ria n ten ; un te r 
diesen Um ständen sei der E n tsch luß  der S taa tsun ive rs itä t vo n  Nebraska, den Professor
austausch —  allerdings n ic h t ohne vorherige genügende „S iche rung  *! —  überhaup t dureb- 
zuführen besonders erfreu lich . D er B e rich t e n thä lt w e ite r eine F ü lle  amüsanter sowie 
ernstha fte r und  nachdenklicher Einzelerlebnisse, die Zeugnis da fü r ablegen, w ie schwierig 
es doch zuweilen (oder heute le ider meistens) is t, sich zu ve rs tä n d ig e n — , w ie le ich t das 
aber andererseits d o rt is t, wo der W ille  und der persönliche M u t zu r Verständ igung v o r
handen sind. Daß P ro f. Schönemann diesen W ille n  und  M u t gerade m  den K re isen der 
studentischen* Jugend w ieder und  w ieder angetroffen h a t, is t  eine fü r  die Z u k u n ft trö s t
liche Feststellung.
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Buchbesprechungen

D e u ts c h la n d  u n d  S ü d o s te u ro p a .  —  A u s lä n d s d e u ts c h e  V o lk s fo r s c h u n g

D ie bekannte M ona tssch rift „ V o lk u n d  R e ic h “  veransta lte te  an läß lich  des kü rz lich  
s ta ttgehabten Staatsbesuches des jugoslawischen M in is terp räs iden ten  in  Deutschland ein 
Sonderheft (1938, H e ft 1) u n te r dem T ite l „ J u g o s la w ie n  im  n e u e n  E u r o p a “ 1). Das 
H e ft e n th ä lt u. a. je  einen A ufsa tz  des jugoslawischen M in is terp räs iden ten  D r. M ilan  
S to jad inow ic  und des Reichsaußenm inisters F rh r. v . N eu ra th  sowie der beiderseitigens 
Gesandten über die N a tu r  der deutsch-jugoslawischen Beziehungen und  der gemeinsam 
verfo lg ten  F rie d e n sp o litik ; fe rner Aufsätze über S to jad inow ic  als F ühre r, jugoslawische 
A u ß e np o litik  und  W ir ts c h a fts p o lit ik  und  über „Jugos law ien  im  europäischen System“ . 
Neben den e in le itend genannten repräsenta tiven und  ve rb ind lichen  Äußerungen der 
Staatsm änner ko m m t einem die Problem e in  der T iefe  suchenden und  erfassenden A ufsa tz  
von  D r. Gerhard Gesemann, dem S lawisten der Deutschen U n iv e rs itä t in  Prag, über „D ie  
W urze ln  der jugoslawischen P o lit ik “  besondere Bedeutung zu. Dieses Sonderheft von  
„V o lk  un d  R eich“  is t  ein außerordentlich eindrucksvolles Zeugnis des deutschen W illens 
zur fr ied lichen  Zusam m enarbeit und V ö lkerverständ igung.

Im  D ienste der geistigen deutsch-südosteuropäisclien Verständ igung h a t sich im  
vergangenen J a h r auch die vom  S üdos teu ropa-Ins titu t der U n ive rs itä t Le ipz ig  ins Leben 
gerufene „ L e ip z ig e r  V ie r t e l ja h r e s s c h r i f t  f ü r  S ü d o s te u ro p a “  (R . Noske, U n i
versitä tsverlag, Le ipzig . Preis des H eftes R M . 2.50) besondere Verdienste erworben. Aus 
den vorliegenden ersten d re i H e ften  der V ie rte ljah ressch rift seien v o r allem  die folgenden 
Aufsätze hervorgehoben: G rundsätzliches über Verstehen (von  Hans F re ye r); Das deutsche 
E lem ent im  A u fb a u  der W ir ts c h a ft der Sudetenländer (von  E . D it t r ic h ) ;  Das neue Le ipziger 
S üdosteu ropa-Ins titu t (von  H . A . M ünste r); Südosteuropa —  eine geologische E in h e it 
(von  C. W . K o cke l); der Südostausschuß der Deutschen Akadem ie in  M ünscnen (von  Ger
hard  Gesemann); Sprachfragen (von  I I .  Ju n ke r); D ie neugriechische Gemeinsprache (von 
G. S oyte r); D ie  tü rk ische  Sprachreform  (von  H . J . K iß lin g ) ; Das B a lk a n in s titu t in  Beo
grad (von  N . M ircov ic).

Den generellen und  speziellen Fragen des Auslandsdeutschtum s wendet die im  
ersten Band vorliegende V ie rte ljah ressch rift „ A u s lä n d s d e u ts c h e  V o lk s fo r s c h u n g “  
(Ferd. E nke  Verlag, S tu ttg a rt, Preis des H eftes R M . 14.— ), herausgegeben von  D r. Hans 
Joach im  Beyer, dem L e ite r der „A rbe itss te lle  fü r  auslandsdeutsche Volksforschung“  in  
S tu ttg a rt, ih re  ausschließliche A u fm erksam ke it zu. D ie  V ie rte ljah ressch rift h a t sich in  der 
K ü rze  ihres bisherigen Bestehens ein ungeheuer umfangreiches A rbe itsgeb ie t a u f dem Wege 
hervorragender sachlicher Forschungsbeiträge erschlossen. Das Gebiet der auslands
deutschen Volksforschung als W issenschaft is t bislang, tro tz  seiner v ie lfä lt ig  anerkannten 
W ic h tig k e it, aus m ehr oder weniger durchsichtigen po litischen Gründen, s tie fm ü tte rlich  
behandelt worden. D er grundlegende W andel, der sich im  deutschen Denken der le tz ten  
fü n f  Jahre vollzogen ha t, m ußte sich h ie r besonders ausw irken ; und in  der T a t sind 
wenige Gebiete —  m it  Ausnahme v ie lle ich t der Rassenbiologie und  a lle r verw andten 
D isz ip linen  —  vo n  der geistespolitischen E n tw ick lu n g  so u n m itte lb a r und  nachha ltig  
be fruch te t worden, w ie die Volksforschung. Daß in  diesem Rahm en der a u s la n d s 
d e u ts c h e n  Volksforschung, vo r a llem  auch m it  H in b lic k  a u f die em inente p o l i t is c h e  
Bedeutung dieses Gebietes, besondere A u fm erksam ke it gew idm et wurde, erscheint n u r 
n a tü r lich . U n d  die vorliegenden H e fte  der erw ähnten V ie rte ljah ressch rift beweisen zur 
Genüge, daß eine sachliche w issenschaftliche Erforschung der auslandsdeutschen V o lks
tum sfragen den W eg einer geistigen und  po litischen  V erständ igung n ic h t e rs c h w e r t ,  
sondern im  Gegenteil e r l e ic h t e r t .  Aus den Aufsätzen der le tz ten  H e fte  der Z e itsch rift seien 
die fo lgenden h ie r genannt: D ie  Mischehen in  den siebenbürgisch-sächsischen S täd ten ; 
M ischehen im  städtischen D eutsch tum  A ltru ß la n d s ; B evö lke rungssta tis tik  des W olga
deutschtum s; Geschichte des D eutschtum s in  L ita u e n ; Schweizerische Eidgenossenschaft 
und R e ich ; Deutsche Ortsnam en in  B ras ilie n ; Stephan Lu d w ig  R oths Schicksalsweg. 
Das 4. H e ft (Ausgabe vom  Novem ber 1937) b r in g t eine Reihe besonders w e rtvo lle r und 
bahnbrechender S tud ien zu dem grundsätzlichen Fragenkom plex der „U m v o lk u n g “ ; so 
aus der Feder des Herausgebers D r. Beyer und  des T üb inger Universitätsprofessors K ro h .

D e u ts c h tu m  in  P o le n

Dem  D eutsch tum  in  Polen w id m e t der Posener Verlag der „D eutschen N ach
rich te n “ , der Tageszeitung fü r  das D eutsch tum  in  Polen, einen besonderen Jahrweiser, 
in  dem der Lebensw ille der deutschen B evö lkerung in  Polen seinen deu tlich  sichtbaren

')  Vgl. hierzu auch „Frieden durch Recht“  auf S. 128 ff. dieses Heftes.
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A usdruck f in d e t1). So he iß t es in  dem G e le itw ort der S ch riftle itu n g : „ W ir  sind im  ve r
flossenen Jahre n ic h t g lück licher, w oh l aber sicherer geworden. W enn früh e r die Z w itte r 
ha ften, die N eutra len , die Vors ich tigen  und  die Doppelzüngigen im  Scheine des Rechts 
au ftra ten , so w urde uns im  le tz ten  Jahre offenbar, daß n u r die le tz te  K la rh e it, daß n u r 
das m utige  B ekenntn is und  n u r die K om prom iß los igke it unseres deutschen Menschen- 
Schlages in  Polen diesem eine Chance g ib t, zu bestehen und  m it  ehrlichen Augen sowie 
unbeugsamem N acken Z u k u n ft zu form en. . . .  D ie  d r it te  Folge unseres Jahrweisers 
s te llt der Friedhofsruhe von  1932 den k r a f t v o l l e n  L e b e n s w i l le n  unserer Vo lksgruppe 
von heute gegenüber.“

D er Jahrweiser, der den T ite l „A rb e it  und  E h re “  trä g t, e n thä lt u. a. folgende 
B e iträge: Senator R u d o lf W iesner über den Sozialismus der T a t ;  H e in rich  W eiß zur 
po litischen Lage der V o lksgruppe; H e rbe rt Gorgon über Dorfgem einschaft und  K u ltu r .  
S ch riftle ite r D r. W a lte r Günzel e rs ta tte t einen E n tw ick lungsbe rich t über Lage und 
S te llung der deutschen Volksgruppe in  Polen insgesamt, während die einzelnen Kreise 
und O rtsgruppen Sonderberichte erstatten.

I n t e r n a t io n a le  A g r a r - R u n d s c h a u

Zum  Abschluß der Anzeige jü n g s t erschienener Zeitschriftenbe iträge  a u f dem Gebiet 
sachlich-w issenschaftlicher un d  po litische r V erständ igung sei h ie r noch k u rz  eine Ze it- 
schriften-N eugründung a u f agrarpo litischem  Gebiet e rw ähnt, die geeignet is t, durch  die 
E rö ffnung  eines in te rna tiona len  Gedanken- und  Erfahrungsaustausches a u f diesem lebens
w ich tigen  Zweiggebiet m enschlicher W irtscha ftsbe tä tigung  gute und  gesunde B rücken  fü r  
eine allgemeine Verständ igung zu bauen — , um  so m ehr, als der Bauer bei a llen  V ö lke rn  der 
eigentliche seßhafte T räger des B lu t-  und  Schicksalserbes der V ö lke r is t. D ie  M onatsschrift 
t rä g t den T ite l „ I n t e r n a t io n a le  A g r a r - R u n d s c h a u “  und  w ird  vom  In te rna tiona len  
B üro  fü r  B aue rn tum  un d  L a n d w irtsch a ft in  Goslar a. H a rz  herausgegeben. Das 1. H e ft 
(Dezember 1937) e n thä lt G e le itw orte  des Reichsbauernführers und  E rnährungsm m isters 
R . W a lth e r D arre  sowie führender L a n d w irte  Jugoslawiens, Ita lie n s , Ungarns und  N o r
wegens. Das Januarhe ft 1938 b r in g t Aufsätze und  Beiträge von  A u to ren  verschiedenster 
N a tio n a litä t über Agrarfragen in te rna tiona le r Bedeutung. —  A uch dieses neue Fachorgan 
sei im  Interesse einer ständig weitergre ifenden echten zwischenvölkischen Verständigung 
le b h a ft begrüßt. ks*

Eine Nenausgabe von Schopenhauers W erken
A m  22. F ebruar dieses Jahres begeht d ie deutsche Philosophie den 150. G eburtstag 

A r th u r  Schopenhauers. W e rk  und  P ersön lichke it dieses a u f den Weg der deutschen P h ilo 
sophie sowie a u f den der philosophischen E n tw ick lu n g  andererVölker in  den le tz ten  hunde rt 
Jahren so unerm eßlich einflußreichen Mannes sind an anderer Stelle des vorliegenden 
H eftes dieser B lä tte r  gew ürd ig t worden. B le ib t die angenehme P flich t, an dieser Stelle die 
an läß lich  des bevorstehenden Gedenktages veransta lte te  Brockhaus sehe Neuausgabe von  
Schopenhauers W erken anzuzeigen2). Das U nternehm en, einen neuen, in  A ussta ttung  und 
T extgesta ltung  vo rb ild liche n  Schopenhauer herausgebracht zu haben, w ird  in  weitesten 
interessierten K re isen des In -  u nd  Auslandes wärmstens begrüß t w erden; zum al da es 
sich bei der vorliegenden Ausgabe um  eine m it  ebenso großer w issenschaftlicher Z u 
verläss igke it des Apparates w ie m it  fe inem  T a k t durchgeführte  N eugestaltung der alten, 
nach Schopenhauers eigenen Angaben ausgeführten Gesamtausgabe vo n  F rauenstäd t 
handelt. M an w ird  w o h l sagen dürfen, daß die Ausgabe vo n  Hübscher, dem besten 
gegenwärtigen Sachkenner, Vorsitzenden der Schopenhauer-Gesellschaft, eine wesent
liche  V e rb e s s e ru n g  der a lten, ebenfalls bei B rockhaus erschienenen und  m ehrfach 
neugedruckten Ausgabe da rs te llt. D ie  T e x tk r it ik  der le tz ten  70 Jahre is t  be i der Be
arbe itung  des W o rtla u ts  bis in  alle E inze lhe iten berücks ich tig t. Verweisungen, Re
g ister, A nm erkungen und  A p p a ra t sind bedeutend e rw e ite rt, ohne den T e x t selbst zu 
belasten. V o n  der Neuausgabe der W erke kann  der V erlag m it  R ech t sagen, daß sie 
die „vo lks tü m lich e  Ausgabe“  is t, „d ie  jede r b rauch t, der sich m it  Schopenhauers P h ilo 
sophie beschäftigen w il l “ , und daß sie zugleich auch allen Anforderungen der W issenschaft

1) Grundsätzliches zur polnischen M inderheitenpolitik s. S. 124 dieses Heftes.
2) A rthu r Schopenhauer: Sämtliche Werke. Nach der ersten von Julius Frauenstädt besorg

ten Gesamtausgabe neubearbeitet und herausgegeben von A rth u r Hübcher. 7 Bände. Band I  u. I I  
liegen vor; das Erscheinen der weiteren Bände erstreckt sich auf etwa ein Jahr. Verlag von 
F. A. Brockhaus in  Leipzig. Ermäßigter Vorbestellungspreis fü r alle 7 Bände geheftet RM. 43. ,
in  Leinen gebunden RM. 50.— .
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gerecht w ir d ; und w ir  können hinzufügen, daß sie, aufs G rundsätzliche der Bearbeitungs
und  Neugestaltungsm ethöde gesehen, ein V o rb ild  abgeben mag fü r  d ie A r t ,  in  der heute 
Neuherausgaben philosophischer Gesamtwerke —  und  w ie manches wäre da wünschens
w e rt! —  überhaup t ve rans ta lte t werden sollten.

D ie  Neugesta ltung der a lten  Ausgabe w ar seit langem  geplant. Entsprechend sorg
fä lt ig  un d  bis in  die le tz ten  K le in ig ke ite n  durchdach t is t  die A usfüh rung  durch  Bearbeiter 
und  Verlag. D ie  Frauenstädtsche B iographie  is t  durch  eine neue, überaus k la re  und  über
sichtliche, dasW esentliche in  g lück licher F o rm  sachlich zusammenfassende Lebensbeschrei
bung aus der Feder vo n  D r. A r th u r  H übscher ersetzt. Ü ber Textgesta ltung , Anordnung, 
E in te ilu n g 1) usw. u n te rr ic h te t die E in le itu n g  des Herausgebers. ks.

Ernst M oritz  A rn d t

R u d o l f  F a h r n e r :  A r n d t .  G e i s t i g e s  u n d  p o l i t i s c h e s  V e r h a l t e n .  
Verlag W. K oh lham m er, S tu ttg a rt 1937. 262 S. Brosch. 7,50 RM.

Diese S chrift, d ie ih ren  Verfasser run d  10 Jahre in  Anspruch nahm, zeigt A rn d t als 
G lied jenes die deutsche Erhebung zu Beginn des 19. Jahrhunderts tragenden M änner
bundes, dessen Leistung angesichts e iner unbegre iflich  scheinenden unglücklichen ge
schichtlichen Lage im m er von neuem unsere Bewunderung und E h rfu rch t findet. Diese 
Anerkennung w ird  von uns um  so w illig e r  gezollt, als unsere eigene Gegenwart m it  jener 
Erhebung und deren geistigem G ut durch geheime und sichtbare Fäden auf das inn igste 
verbunden ist, obw ohl sie, von gänzlich andersartigen Voraussetzungen bestim m t, sich in  
ih rem  Wesen scharf von ih r  unterscheidet. Überzeugt von der unabweisbaren N o t
w end igke it e iner N eugeburt des deutschen Menschen, gebunden an die ständige Aufgabe 
der Sinngebung des damaligen po litischen Handelns, werden an A rn d t in  der Schilde
rung Fahrners die entscheidenden inneren Verhältn isse jener Z e it sichtbar. Es is t dem 
Verfasser gelungen, seine D arste llung  außerhalb der Sphäre eines b illig e n  und biederen 
P atrio tism us zu ha lten. E r deutet A rn d t als Dämon seines Vaterlandes m it den glänzen
den Vorzügen und den tragischen Brüchen seiner P ersön lichke it und seines Lebens. 
A rn d t b e g riff sein V o lk  als Wesen und Staat in  ursprüng lichem  Wissen um  dessen 
Gesetz in m itte n  des Durcheinanders und der Verstrickungen eines Abschnittes der 
deutschen Geschichte, der n ich t n u r dem W ankelm ütigen den Glauben an die völkische 
Z u k u n ft Deutschlands nehmen konnte , sei es vo r der anscheinend alles überw ältigenden 
Gestalt Napoleons, sei es vo r den b ru ta len  Polize im ethoden e iner unverständigen
Reaktion. ...

D ie kü n ftige  A rnd tforschung w ird  an der Verö ffen tlichung Fahrners n ich t voruber- 
gehen können. Nach der D arste llung  A rnd ts  durch Müsebeck muß sie als bedeutendste 
Leistung auf diesem Gebiete angesehen werden. Neben ih re r  sauberen wissenschaftlichen 
Grundlage zeichnet sie sich durch einen lebendigen und gepflegten S til aus, der das 
Buch auch dem n ich tzün ftigen  Leser zugänglich macht und die Gestalt A rnd ts  in  ih re r 
geistigen und po litischen Le istung u n m itte lb a r lebendig werden läß t. D r. Grafe

Z u r Lösung der Judenfrage
D r O s k a r  L i s k o w s k y :  D ie  G e iß e l  d e r  W e l t .  (Juda  a u f verlorenem  Posten.) 

Deutscher Verlag fü r  P o lit ik  u nd  W irts c h a ft, B e r lin  W  50 1936. 240 Seiten m it  17 B ilde rn .

3 50 A uch  wenn es eine Judenfrage in  D eutschland heute n ic h t m ehr g ib t, w ird  es ständig 
Gelegenheit geben, sich und  v o r allen D ingen anderen die N o tw end igke it der von  der 
deutschen Reichsregierung getroffenen Maßregeln v o r Augen zu führen . Das vorhegende 
W e rk  is t nach F o rm  und  In h a lt  auch zu r In fo rm a tio n  von  Ausländern geeignet. Es sch ildert

0  Die E inteilung der Bände entspricht bei Band I —V I  der bisherigen Ausgabe. Band I :  
E inleitung des Herausgebers, Lebensbild Schopenhauers. Schriften zur Erkenntnislehre: 1. TJber 
die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. I I .  Über das Sehn und die 1 arben. 
I I I .  Theoria colorum phvsiologia. Band I I :  Die W elt als W ille  und Vorstellung I .  Band I I I :  
Die W elt als W ille  und'Vorstellung I I .  Band IV :  Schriften zur Naturphilosophie und zur 
E th ik : I .  Über den W illen  in  der N atur. I I .  Die beiden Grundprobleme der E th ik  Band V : 
Parerga und Paralipomena I .  Band V I :  Parerga und Paralipomena I I .  Band V I I  is t neu 
geschaffen; er enthält den „Satz von der vierfachen Wurzel nach der Ausgabe von 1813, eine 
Verdeutschung ’der „Theoria colorum“ , die Übersetzung aller fremdsprachigen Z itate und — 
einem noch von Schopenhauer selbst ausgesprochenen Wunsche entsprechend —  ein ausluhr- 
liches Schlagwortregister.
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u n te r ständiger A n fü h ru n g  von  Belegen das deutsche Vorgehen im  H in b lic k  a u f den Z u 
sammenhang von  W e ltju d e n tu m  und W eltkom m unism us (K ap . IV ) ;  so w ie im  russischen 
Bolschewismus die jüd ische W e ltre vo lu tio n  zu vö llig  e indeutiger A usw irkung  gekommen 
is t (K ap . I I I ) ,  so befindet sich a llen thalben die „asiatische W e ltm ach t“  der Juden in  der 
Offensive (K ap . V ). N u r  D eutschland fand  nach den Jahren  der jüd ischen Ü berfrem dung 
des deutschen Volkslebens und  der frem dstäm m igen Regierung in  der System zeit, der die 
beiden E ingangskap ite l gew idm et sind, eine erste und  vo rb ild liche  Lösung der Judenfrage, 
d ie u n te r A bzie lung  a u f d ie k u ltu re lle  A u tonom ie  der Juden Strenge u nd  Toleranz g lück
lic h  ve rb in d e t (K ap . V I) .  Das B uch  fü h r t  sowohl den W o rtla u t der N ürnberger Gesetze 
a u f als auch die bekannte ( im  „A n g r if f “  ve rö ffen tlich te ) Zustim m ung Georg Kareskis, des 
Le ite rs des „Reichsverbandes jüd ische r K u ltu rb ü n d e “  zu dieser deutschen Lösung. Das 
an sich schon reiche M a te ria l w ird  durch  einen e indrucksvo ll beb ilderten  Anhang über 
den Juden im  Spiegel der S ta tis t ik  ve rvo lls tänd ig t.

Aus der Geschichte der französisch-russischen Beziehungen
E r n s t  S c h ü le :  R u ß l a n d  u n d  F r a n k r e i c h  v o m  A u s g a n g  des K r i m k r i e g e s  

b is  z u m  i t a l i e n i s c h e n  K r i e g  1856— 1859“ . („O steuropäische Forschungen“ , Neue 
Folge, B d . 19.) Osteuropa-Verlag, Königsberg i.  P r.

Schüle behandelt das russisch-französische V e rhä ltn is  in  der kurzen  Spanne zwischen 
dem Ausgang des K rim krieges und  dem Zusammenstoß Frankre ichs und  Österreichs in  
N o rd ita lien . Das Them a könn te  besonders in  der Darlegung des ve rw icke lten  d ip lo 
m atischen Spiels, der W erbung Rußlands u m  F rankre ich  un d  Frankre ichs u m  R ußland, 
zu eng erscheinen, um  einen w eiteren Leserkreis zu interessieren. Schüle h a t es aber m it  
Geschick verstanden, die G rundzüge dieser kurzen  po litischen  Phase in  einer F o rm  heraus
zustellen, d ie jene Z e it als w ich tigen  A u f ta k t  zu einer neuen europäischen E n tw ick lu n g  
erscheinen läß t. D eutschland feh lte  damals noch als G roßm acht, w ir  spüren aber schon 
starke Anzeichen jene r deutschen po litischen  Sam mlung, d ie ein Jah rzehn t später erre ich t 
und  fü r  E uropa  bestim m end w urde. Diese Anzeichen sind am stärksten zu spüren in  der 
in  einem Schreiben des dam aligen französischen Geschäftsträgers in  Petersburg w ieder
gegebenen M einung Gorcakovs über die E n tw ick lu n g  in  Deutschland. Das Beispiel le h rt, 
daß zwei sich weltanschaulich  frem d und  k ü h l gegenüberstehende M ächte, das „ le g it i-  
m is tisch“  in  der „H e ilig e n  A llia n z “  gebundene R uß land  und  das revo lu tionä r-im pe ria 
lis tische F rankre ich  Napoleons I I I . ,  bei ze itw e ilig  gle ichlaufenden po litischen  Interessen 
ein politisches Zweckbündnis eingehen können. Rußlands Z ie l bestand damals in  der 
D urchbrechung der Iso lie rung , in  der es sich nach dem K rim k rie g e  befand. D en A nsatz
p u n k t dazu fand  es bei F rankre ich . F ü r  die expansive P o lit ik  Napoleons I I I .  in  seinem 
ita lien ischen Unternehm en w ar w iederum  R uß land  der geeignete und  w oh l einzige P artner 
F rankre ichs. D u rch  die lebendige Schilderung der T räger jenes d ip lom atischen Spiels, v o r 
a llem  der G esta lt Gorcakovs, des B efü rw orte rs der Annäherung zu F rankre ich , w ird  das 
B ild , das Schüle von  der dam aligen europäischen P o lit ik  zeichnet, besonders anschaulich. M .

Hoch- und Fachschulführer 1938
Soeben erschien der „D eutsche  H ochschu lführe r 1938“  m it  e rw eitertem  und ve r

ändertem  In h a l t1). D er rasche W echsel der Verhältn isse an den deutschen Hochschulen 
und  der S tudienbedingungen im  fortschre itenden A u fb a u  der neuen deutschen Erziehungs
und  W issenschaftsformen lä ß t den a lten  F üh re r vo n  1937 übe rho lt erscheinen. Seine weitere 
Benutzung kann zu erheblichen Ir r tü m e rn  A n laß  geben.

D er neue H ochschu lführe r gehört in  die H and  eines jeden Studenten, der sich über 
die deutschen Hochschulen und  ih re  Organisation, über D ienstste llen  und  Studiengänge 
un te rrich ten  w ill.

Im  e inle itenden A ufsa tz sp rich t der Reichswissenschaftsm inister selbst zu den an
gehenden Studenten. Das neue von  D r. Scheel geführte deutsche S tudententum  w ird  in  
seinen Zielen, Aufgaben u nd  in  der V ie lzah l seiner A rb e ite n  eingehend geschildert. Das 
Reichsstudentenwerk w eist a u f U n te rstü tzungsm ög lichke iten  und H ilfse in rich tungen , au f 
den Gesundheitsdienst, au f seine Speisungen und H eim e ausführlich  h in . —  D er a l l -

')  „ D e r  D e u ts c h e  H o c h s c h u l f ü h r e r  1938“ , Lebens- und Studienverbältnisse an den 
Hochschulen des deutschen Sprachgebietes. Studienjahr 1938 —  20. Ausgabe. Herausgegeben 
vom Reichsstudentenwerk gemeinsam m it der Reichsstudentenführung. Verlag W alter de 
Gruyter & Co., Berlin und Leipzig. Preis RM. 1,— .

143
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g e m e in e  T e i l  b ie te t A nsch riften  über alle im  deutschen Sprachgebiet bestehenden U n i
vers itä ten , Technischen Hochschulen, Fachhochschulen, Kunsthochschulen und  H och
schulen fü r  Leh rerb ildung . Dem  A u s l a n d s s t u d i u m  sind besondere Beiträge gew idmet.

G le ichzeitig  erschien, ebenfalls von  R eichsstudentenwerk und  der Reichsstudenten
füh ru n g  herausgegeben, der D e u t s c h e  F a c h s c h u l f ü h r e r  fü r  1937 m it  Ergänzungen 
fü r  1938.

D ie  M ita rb e ite r dieses H e ftes

D r. W illy  Beer, S ch riftle ite r. —  A n s c h r ift :  Berlin -Zeh lendorf, Pasewalckstr. 10.

D r. E ric h  Egner, Professor fü r  theoretische V o lksw irtscha fts lehre  und  L e ite r des 
In s t itu ts  fü r  W irtsch a ftlich e  R aum forschung an der U n iv e rs itä t F ra n k fu r t  a. M . —  
Verfasser von  „Deutsches W irtschafts leben“ , 1937; „B lü te  und  V e rfa ll der W ir t 
schaft“ , 1935; „D e r  S inn des Monopols in  der gegenwärtigen W irtscha ftso rdnung “ , 
1931; „V e rsuch  e iner autonom en Lehre der W ä h ru n g sp o litik “ , 1928. —  A n s c h r ift: 
F ra n k fu r t  a. M .-G innhe im , Fuchshohl 22.

D r. phil H . Hadlich. •— A n s c h r ift :  S to lp i.  Pom m ., Z ie lkestr. 4.

W illem  Jaspert, Verfasser von  „B io g ra p h ie  E . T . A . H offm anns“ , 1937; „M e in  Angola- 
B uch“ , 1937; „T r ia n o n -U n g a rn “ , 1932; „D ie  E n tdeckung des Schwarzen E rd te ils “ , 
1930; „A frikan isch e s  Abenteuer“ , 1929; „V o lksku n d e  von M itte l-A n g o la “ , 1928. —  
A n s c h r ift :  B e r lin  SW  68, W ilh e lm s tr. 42.

Prof. D r. Bruno Rauecker, Verfasser sozia lpo litischer und w irtsch a ftsp o litisch e r S ch rif
ten. —  A n s c h r ift :  B e rlin -G runew a ld , H e rthas tr. 6.

Prof. D r. H einrich Rogge. —  Ständiger Verfasser der R u b r ik  „F r ie d e n  du rch  R echt“  
in  dieser Z e itsch rift. —  A n s c h r ift :  B e rlin -L ich te rfe lde -O st, M itte ls tr . 7b.

D r ju r . und D r. re r. polit. h . c. E rnst Swoboda, ord. Professor fü r  Bürgerliches R echt 
an der Deutschen U n iv e rs itä t in  Prag. —  Verfasser u. a. von  „W a ru m  Volksschutz
gesetze?“ , 1937; „D ie  N eugesta ltung des Bürgerlichen  Rechts“ , 1935; „D a s  a ll
gemeine bürgerliche  Gesetzbuch im  L ich te  der Lehren K a n ts “ , 1926. —  A n s c h r ift: 
P rag X I X ,  K o ru r.o va cn i 6.

D r. Fred C. W illis , Dozent an der Auslandshochschule B e rlin . —  Verfasser von  „M usso lin i 
in  D eutsch land“ , 1937; „M ä n n e r um  M usso lin i“ , 1931; „R eden  M ussolinis“ , 1924. —  
A n s c h r ift :  B e rlin -C harlo ttenbu rg  9, K u rlä n d e r A llee 26a.

Herausgeber: W ilh e lm  B u r m e is t e r  und D r. H erbert S c u r la ,  beide in  B e rlin  /  H a up tsch rift le ite r: K a rl 
S c h w a r z ,  B e rlin  /  V e ran tw o rtlich  fü r den Anzeigenteil und die Beilagen: O tto B e n n e w i t z ,  Berlin  W  35, 
H ochkirchstraße 3 /  Durchschnittsauflage IV .  V j. 1937: 6833 /  Anzeigenpreise lt .  anfliegendem T a r if  N r. 4 /  
V e rlag : H e rbe rt Stubenrauch Verlagsbuchhandlung Berlin  N W  40, Lüneburger S tr .21. Postscheckkonto: Le ipz ig  
54629. T e le fon : 356031 /  A n sch rift der S ch rift le itu ng : Berlin  ^NW 40, K ronp rinzen-u fe r 13. T e le fon : 11 7581 /  
A lle  Rechte fü r  säm tliche Beiträge, e inschließlich die der Übersetzung, von der Verlagsbuchhandlung Vor
behalten /  Nachdrucke aus dem Inha lte  dieser Z e itsch rift sind gestattet m it genauer Quellenangabe, unbeschadet 
der Rechte der Verfasser /  „G e is t der Z e it“  erscheint am 5. eines jeden Monats /  Preis des Einzelheftes RM 1,25. 
V ie rte ljä h rlich e r Bezugspreis RM 3.—  /  Diese Bezugspreise ermäßigen sich fü r das Ausland (m it Ausnahm e 
der Schweiz, Sowjetrußland und Palästina) um 2 5 %  /  Beste llung bei jeder Buchhandlung, Postanstalt oder 
dem Verlage /  G esam therstellung der Z e itsch rift: B ibliographisches In s titu t  A G ., Le ipz ig  C 1, Täubchenweg 17
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